
äs 
*v< 

$ 

kt. y. 

'N 

iSÄ V »j 









CATALOQUE 
D’UNE COLLECTION D’AUTEURS CLASSIQUES, GRECS ET LATINS, 

(Fortsetzung.) 

4.10. Acscliyli, Prometheus etc. gr. Paris. i552. 
v. 3 Liv. 

411. Ej. Tragoediae VII. gr. cum scholiis gr. T. Ilobcr- 
telli. Yenet. i552. parch. 8 - 

412 Ej. Prometheus etc. cum interpr. M. Garbitii Illyr. 
Basil. 1559. parch. 5 - 

4i3. Ej. Trag. VII. gr. lat. cum variant. lection. Tom. 
II. Glasguae in aed. acad. 1746. v. d. i5 - 

414- Ej. Trag. Prometheus, Persae et septem Ducas ad 
Thcbasj Sophoclis Antigone Euripidis Medca, gr. 
ex opt. exemp. emend. Argent. Heitz. 1779 enfeuil. 0 - 

4*5. Ej. Trag, quae supersunt et dependit, fragm, ex 
recens. C. G. Schütz. Halae Sax, 1782 et 84. 2 Vol. 
en feuil. i5 » 

4i6. Aesopi Phrygis vita et fabellae gr. cum lat. in¬ 
terpr. Gabriae. Fab. XLIII. Basil. 1317. parch. 2 - 

4x7. Ej. Fabulae et aliorum. Lu d. 1534. parch. 1 - 
418. a. Ej. Fab. gr. et lat. cum aJixs opusc. Basil. in olF. 

Hervagiaiia. iö38. parch. 1 - 
418. b. un 2d. Excmpl. de la memc edit. parch. 1 - 
419. Ej. Fab. gr. lat. Basil. iö^i. V. 1 - 
420. Acsopica Mythologia, in cpia Aesopi fab. acced. 

Babriae fab. opera et stud. J. N. Reeuleti. Francof. 
16io. parch. 1 - 

421. Aesopi fab. gr. lat. acced. Ranarum et Murlüm 
pugna Ilomero ollin adäeripta. Lugd. Batav. i632. 2 - 

422. Ej. fabulae selectae. gr. lat. Amstel. 1726. Cart. 6 - 
423. Ej. Fab. gr., quae maximo Planudi tribuuntur ad 

vet, iibr. fid. emend. cum J. Camer. interpr. J. Sena- 
cio 1741. demir. ö - 

424. Ej. Fables et vie par Ch. L’Estrange. Amst. lyöo. 
parch. 1 - 

425. Ej. Fab. gr. cum notis J. Iludsonis ex edit. Jo. M. 
Heusinger nova edit. cur. Chr. Klotzius. Iscnaci et 
Lips. 1776. en feuil. 2 - 

426. Alciphronis rhetoris epistolae gr. et lat. ad edit. 
Steph. Bcrgleri Traj. ad Rhen. 1791. en feuil. 6 - 

427. Alexandri Tralliani Med. Lib. XII. gr. lat. 
cum interpr. et emend. J. Guint. Andern. Basil. p. 
Henr. Petrum en feuil. 2 - 

4a8. Ammiani Marccllini rerum sub Imp. Const. 
Juliano etc. gest~ m Lugd. 1600. Cart. 2 -• 

429. Ej. rerum r um, qui supersunt ex recens. 
Valesio Granov. A* lucem emisit A. G. Ernesti. Lip- 
siae 1773. demir. 6 - 

430. Anacre 011 tcju s Pocta lyricus, cum notis et va- 
riis accession. etc. ex edit. Jos. Barnes Canlabr. ijo5. 
parch. 12- 

431. Ej.Odae.etc.gr.Glasguaein aed.acad1757.v d s tr. 5 - 
432. Ej. Lieder nebst andern lyrischen Gedichten griecli 

und deutscli.vou J. F. Degen. Altenburg. G. E. Richter. 
1787. en feuil. 2 - 

433. Ej. et Sapphus carmina gr. cum notis varior. et ex 
reccns F. G. Born. Lipsiae 1789. dcmirel. 2 - 

434* Anthologiae graecae a Constant. Cephala con- 
ditae Lib. III. gr. lat. cum comment. et notitia poetar. 
eur, J. Rcislte. Lipsiae 1754* v, d, 4 - 

433. Anthologia graeca poet. graec. ex Rec. B'runMi 
Tom. XI. cum comment. F. Jacobi, Lipsiae 1794 — 
1802. v. d. tres bei Ex. 60 Liv. 

436. Apollo dori Athen. Bibliothecae gr. lat. Par¬ 
tes HI. ex recens. C. G. Heyne Gotting. i783. en 
feuil. _ ' 12 - 

437. Apollonii Rhodii Argonautieon Lib. IV. gr. 
lat. cum aunot. Jo. Shaw. Öxonii 1779. 2 Vol. v. d. 

io - 
438. Appiani Alexandr. Pom. historia gr. cum 

emend. Alex. Tollii. Amstel. 1670. 2 Vol. v. d *ao - 
439. Ej. li. Hist, ex recens. et comment. Schwcighaeu- 

seri. Lipsiae 1785. 3 Vol. en feuil. %o - 
44°- Arati Solensis, Phoenomenae gr. exc. Lucius» 

Rostochii. 1579. Gart. 2 - 
441 - Ej. Phoen. gr. edit. a M. Bandinio. Floreatiae. 

1765. br. , r, _ 
442. Ej. Phoen. et diosemea gr. cur. J. Th. Buhle. YuL 

I. Lipsiae 1793. en feuil. 4 . 
443. Aristidis Oratio adversus Leptinem ; Libanii pro- 

clamatio pro SocrateAristoxeni liythm. Element, 
Tragmenta ex edit.>Ior«lliUs, Vcuct. typ. C. Pa;- 
lesii 1783. pap. \ cl. en rinnt. _ 

444- Aristöf ogia Pindaria gr. lat. Basil. p. Lou. Lu- 
cium.. i558. parch. j . 

jjüi Ari s t op han e s vclerls comoed. princcps. Nie. 
Friclllini. Francof. i$g6* parch. 1 2 - 

446- Ej. Gomedies grcc. trad. en franc. p. Md. Dacicr 
Amst. 1692. 2 . 

447- Ej. Comoedia , Plutus, gr. cum notis Tib. Ilem- 
sterhusii. llarlingäe. 1744. v. d. (, . 

448. Ej. Com. Plutus, cum selectis notis diversorum, 
et Colulhi raplus Helenae ex cura Th. Chr. Harles. 
Norimb. 1776. en feuil. 1 _ 

449. Aristo telis Etliica ex traduct: Jo. Argyropoli, 
ab Egidio delph. Paris. 1506. parch. 1 _ 

450. Ej. de Arte rhetorica. gr. Vcnetiis. i536. parch. 2 - 
451. Ej. de Anima etc. gr. Basil. .1 §44* simul Pindarus. 

Basil. 1Ö28. parch. 2 _ 
452. Ej. cd Xenophontis Ethica, Politica et Oeconom. 

cum aliis aliquot ex Plutarclio etc. gr. Basil. 1545. 
cart. _ ' 2 - 

453. Ej. l’ethica trad. in ling. volg. florent. e commend. 
per Bern. Segni, in Firenze i55o. parch. 6 - 

454. Ej. Physica, etc. gr. Venetiis. i553. parch. 2 - 
455. Ej. Organum sive Logica a doct. Perionio, Grou- 

chio etc. lat. concursa. Basil. 1559. parch. 1 \ - 
436. Ej. Organum sive iustrumentum instrumentorum 

aut Philosophiae manus. gr, Basil. 1566. parch. 1 - 
457. Ej. Pcplii fragmentum sive heroid. homericorum 

epitaphia etc. per G. Cantenum. Edit. 2<ia Antverp. 
1571. Cart. 2 - 

458. Ej. Ethica etc. gr. lat. Basil. 1578. parch. 1 . 
459. Ej. Operum stagiritae nova edit. gr. lat. Aurel. 

Allobr. exc. P. de la Roviere. 1607. 2 Vol, parch. 4 . 
460. Ej. Politicorum L. VIII. gr. cum perp. D. Hein- 

sii in V Lib. paraphr. Lugd, Batav. 1621. Cart. 2 - 
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461. Aristotelis <le Poetica über, gr, ex vers. 
Theod. Goulstoni et cum notis variorum. Cantanbr. 
1696. v. d. 8 Liv. 

462. Ej. Rhetorique, trad. en franc. par M. Cassandre. 
La Ilaye. 1718. br. 3 - 

463. Ej. de Poetica über, gr. lat. ex recens. Th. Chr. 
Harles cum notis Fr. Sylburgii. Lipsiae 1780. en 
feuil. 2 • 

464. Ej. Opera omnia gr. lat. edid. J. C. Buhle cum no¬ 
tis. 3 Vol. Biponti. ex typ. Soc. 179 t ct 1792. gr. pap. 
v. d. s. tr. tres bei exempl. 3o - 

465. Ausonii D. M. Burdigal. Poctae August, prae- 
cept. viri consularis opera etc. Lugd. J. Tornaesius. 
i558. en feuil. 2 - 

466. Bion et de Moschus les Idylles trad. du grec en 
vers franc. avec des remarques. Amst. 1688. v. d. 1 - 

467. Ej. et Moschi quae supersunt gr. lat. cum notis 
Joan. Ilt3hin. Oxonii. 1748. v. d. 10 - 

468. Caesaris C. J. Commentarii, editio Focundi re- 
visa Florent. t5i4* v. 2 - 

469. Ej. Commentaircs cnlat. et en franc. de lati’aduct. 
de N. Perrat. nouv, edib. rec. etcorr. Lyon. 2 Vol. 3 - 

4yo. Ej. Commentarj, tradd. in volg. lingua per Ago- 
stino. in Venezia 1517.x'. d. 2 - 

471. Ej. Comment, Paris i53g. v. d. 1 - 
472. Ej. Comment. Lugd. 1540. v. d. 1 - 
473. Ej. rernm ab se gestarum Comment. de bello 

gallico Lib. VIII. de bello civili Pompej. Lib. III. Lu¬ 
tetiae 1544. v- d* 13 ' 

474. a. Ej. Comment. Lib. VIII. Basil. i56i. parch. 1 - 
474. b. un 2d- exempl. de la meine edit. 1 - 
475. a- Ej. Comment. Lib. VIII. cum notis H. Glareani. 

Basil. i58i. 1 - 
475. b. un 2<b exempl. de la meme edit. 1 - 
47b. Ej. Opei’a omnia , quaeextant, Lugd. Batav. i593. 

parch. 3 - 
477. quaeextant, cum notis variorum, stud. Arn. Mon- 

tani. Amst. Elzevir. 1670. parch. 6 - 
478. Ej. Comment. trad. de N. Perrat, nouv. edit. 

Paris 1678. v. d. 2 - 
479. Ej. quae extant cum notis variorum ex museo J. 

G. Grevii. Amslcl. ex typ. P. et J. Blaco 1697. v. d. 12 - 
480. Ej. Opera cum not. german, Hallao 1718. parch. 1- 
481. Ej. et, A. Itirtii aliorumque de civili, Alcxandr., 

Afr. et Hispan. bello Comment. ex edit. F. Oudendor- 
pii. Lugd. Batav. 1740. parch. 18 - 

482. Ej. Comment. de bello gallico-Tom. II. Paris. Bar- 
bou. 12. 1755. v. d. s. tr. 8 - 

483. Ej. Comment. de bello gallico et civili. Acced. li- 
bri de bello Alexandr. Afric. et Ilisp. juxla edit, Ou- 
dendorpii, cura Mori. Lipsiae 1780. en feuil. 5 - 

484. C all im achi Hymni, Epigr. et fragm. gr. lat. 
cum notis varior. et J. G. Fr. Gracvii nec non com¬ 
ment. etannot, Ez. Spanhemii Ultrajecti. 1697. 2 V ol. 
v. d. 20 - 

480. Ej. Ilymni et Epigr. qbs. accefs. Theognidis car- 
mina nec non Epigr. CLXX"\ I. ex Antliol. gr. bis ad- 
juncta est Galen sua soria ad artes etc. Londini 1741. 
v. d. 6 - 

486. Ej. Hymni etc. gr. lat. cum notis varior. exi’ecens. 
Jo. Aug. Erncsti. Lugd. Batav. 1761. 2 Vol. parch, 18 - 

487. Ej. Hymni, gr. cum lat. interpr. Salvinii et cum 
notis A. M. Bandini. Florentiae 1763* v. 6 - 

488. Ej. Hymnen aus dem griech. v. C.Aug.Kütner. Mi- 
tavii 1773. en feuil. 1 - 

489. Catonis M. ac T. Varronis de re rustica libri, 
ex edit. P. Victorii. Lugd. 1541. parch. 2 Liv. 

490. Ca toniana Hist, critica, cum Max.Planudis Meta- 
phrasi graeca, cum notis varior. Amstel. 1759. v. 6- 

491. Catullus, Tibullus et Propertius multis in locis 
restituti, Paris. Sim. Colinaeus. i53q. parch. 6 - 

492. Eor. ct Coi’n. Galü opera. Basil. 1569. parch. 2 - 
498. Eor. Opera, cum notis variorum ex recens. J. G. 

Gracvii. Traj. ad Blien. ad Rhen. 1680. parch. 24 - 
494. Eor. Opera, cum fragm. C. Gallo inscriptis. Lu- 

taet. Paris. Coustclier 1743. Cart. 12. 9 - 
495. Eor. Opera, cum fragm. Gal. Paris. Barbou. 1754. 

v. d. s. tr. 12. 4 - 
496. Eor. Opera, Birminghamiae. Basherville 1772. v. 

d. Tres bei Ex. 3o - 
497. Catulle, Tibulle et Galle trad. en prose avec 

le texte ct des Tableaux, par l’auteur des Soirees 
helvetiennes, (Mason de Pezag) Amst. et Paris. 1771. 
2 Vol. en feuil. 10 - 

498. Catulli C. Val. carmina, cura F. G. Doering. 
Lipsiae, 1788. 2 Vol. demir. 9 - 

499. Celsi Coi’n. de Mcdicina Lib. VIII. cum schob 
Is. Casauboni etc. cura Th. J. ab Almeloveen. Amstel. 
Wolters. 1713. parch. g * 

500. Ej. de Med. Lib. VIII. ex recens. Jo. Valarti. Pa¬ 
ris. Didot jun. 1772. 12. v. d. 4 - 

501. Charitonis Aplirod. amator. Narrationum Lib. 
VIII. cum animadv. J. Pli, d’Orville , cura J. J. Rciske. 
Lipsiae 1783. - demir. 8 - 

502. Ciceronis M. T. Opera omnia. Paris 1543. 9. 
Vol, v. d. s. tr. 20 - 

503. Ej. Opera, cum comment. Davisii et emend. R. 
Bcntlei. Cantabr. 1738. 6 Vol. v. d. 36 - 

504. Ej. Opera ex recens. J. R. Lallemand. Paris. 1768. 
14. Vol. 12. v. d. s. tr. 54 • 

505. Ej. Opera ex recens. Jo. Aug. Erncsti, cum claxe 
cice roniana. Halae Saxon. 1774. 8. Vol. demir. 36 - 

506. Ej. Opuscula oi’ator. Florent. 1514. parch. 2 - 
507. Ej. Orationcs. Lugd. i536. 3 Vol. v. d. 6 - 
508. Ej. Epistolae ad familiäres, cum scholiis Chr. 

Hegendorphini. Basil. i536. parch. 2 - 
509. Ej. Opere degli Ufficj, della amicizia, etc. in Ve¬ 

nezia 1544. parch. 1 - 
510. Ej. il Dialoge dell’ oratore trad. da L. Dolce in 

Vinegia 1547. parch. 1 * 
5n. Ej. de Oratore Lib. III. in Venet. 1549. parch. 2- 
512. Ej. Orationum Vol. II et III. edit. emend, a J. 

Sturmio. Argent. 1544. parch. 1 - 
513, Ej. La topica col Commento. Vinegia i556. parch. 

1 - 

514. Ej. Fragmenta cum scholiis C. Sigonii. Venetiis 
1559- parch. 2 - 

515. Ej. de Officiis Lib. III. cum castig. vir. doct. Ti- 
guri i56o. parch. 1 - 

516. Ej. Epistolae ad familiäres, cxc. II. Stephanus. 
i577. parch. 2 - 

§17. Ej. Philosophica. Francof lSgo. 2 Vol. parch. 2 - 
518. Ej. de Officiis Lib. 111. Lipsiae , 1593. parch. 1 - 
510. Ej. ex M. T. Loci aliquot communes etc. a M. 

Junio. Argent. 1594. Cart. 1 ■ 
5zo. Ej. l’epistole familiari trad. da Aldo Manutio. in 

Venezia. 1598. parch. ^ 2 - 
521. Ej. Epist. ad famil. L. XVI. Hanoviae 1610. parch. 

i - 

592. Ej. Orationum partes II. Antverp. 1612. parch. 3 • 
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523. Ciccronis M.T. Epist. arlfamil.L.XVI. ex recens. 
J. G. Graevii et notis P. Victorii etc. Amst. 1684. 2 
Vol, v. Ä. i5 Liv. 

524. Ej. de ofticiis Lib. III. Cato major ctc. ex recens. 
J. G. Graevii. Amstel. P. et S. Blau 1688. parcli. 8 - 

625. Ej. Epistolae ad familiäres L. XVI. ex recens. et 
cum animadv. J. Graevii Amstel. 1689. parcli. 6 - 

526. Ej. Oratiomun Tom. III. ex recens, J. G. Graevii. 
Amstel. P. et J. Blau 1699. 6. Vol. parcli. 18 - 

627. Ej. Epistolae ad Brutum et ad (^uintum fratrem, 
cum notis variorum. Ilagae comitum. 1725. br. 10 - 

5a8. Ej. Orationes sclectae cum notis Chr. Cellarii. 
Jenae, 1729. parcli. 1 - 

529. Ej. Epistolae ad famil. opera Bengelii. Stutgardiac 
1719. pakch. 1 - 

530. Ej. Epistolae. Ilagae comitum. 1725. en feuil 1 - 
531. Ej. Orat. pro Archia etc. a Hcumanno. Iscnaci 
' 1735. parcli. 1 - 
532. Ej. Epistole famigl. trad. da Aldo Manutio in Ve¬ 

nezia 1706. parcli. 2 - 
533. Ej. Libr. III. degli uflicj, trad. da M, Fredcrico in 

Venezia 1739. parcli. ~ 1 - 
534. Ej. Tusculanes trad. pr. M. Bouhicr et d’Olivet 

avec des remarques. Tom. III. Amst. 1739. en feuil. 3 - 
535. Ej. de officiis Lib. III. cum notis. Zach. Peurce. 

Londini. Tonson et Watts. 1745. v. d. 9 - 
536. Ej. de off. Lib. III. adtidem C. Mscr. cmend. cura 

Huberi Coloniae 1748. gr. pap. Edit. rariss. Cart. 6 - 
537. Ej. Academicorunj. Lib. IV. ad fidem mscr. emend. 

cura Huberi. Coloniae 1748. Cart. 1 - 
638. Ej. pensees trad. par d’Oiivct. 3'ne edit. Paris chez 

Davidts. 1754. v. d. 3 - 
53q. Ej.Rhctoricorum etc.Libri.Lugd.Bat. 1761.cn feuil. 2 - 
ß/jo. »• Ej. Gespräche von dem Rcdnerübers. von Hein* 

ze. Helmstädt. 1762. Cart. 1 - 
540. b- un 2d excmpl. de la meme edit. 1 - 
541. Ej traduction du traite de l’amilie ded. ä Mad. de 

Sartine Paris 1764. br. i - 
542. Ej. Orazioni, al Senato, alpopolo, a Ccsare etc. 

in Mil. 1765. br. 2 - 
543. Ej. les Offices, traduct. nouv. par de Barret.Paris. 

1768. v. d. 1 - 
544- Ej. de officiis Lib. III. ex recens. Fr. Ileusingeri. 

Brunsvigae in orph. D. Bib. 1783. v. d. 8 - 
Ö45. Ej. Bücher von den PUichten mit Chr. Garvcs phi¬ 

los. Anmerk. und Abhandl. 2te Auflage. Breslau 1784. 
en feuil. 1 - 

54h. Ej. Bücher von den mcnschl. Pflichten , übersetzt 
von Chr. Garvc, 2te Aufl. Breslau 1784. en feuil. 1 - 

647. Ej. Discours choisis ä l’usage des classes trad. en 
franc. par l’abbe Auger. Paris 1786. 3 Vol. detnir. 2- 

648* Ej. Brutus od. kurze Characteristik der griech. und 
röm. Redner übers, v. J. S. II. Woller. Ilamb. 1787. 
en feuil. 1 - 

549. Ej. Gespräche über das Wesen der Götter in 3 
Büch. Zürich 1787. en feuil. 1 - 

550. Ej. Abhandl. über die Verbind, der Moral mit der 
Politik, als Anhang zum 4lcn Tiieil zu den Pflichten 
v. Garve. Breslau 1788. en feuil. 1 - 

551. Ej. Libri de Divlnatione ex recens. et cum notis 
3. J. Ilottingeri. Lipsiac. Crusius. 1793. gr. pap. Vel. 
Cart. ' 6 - 

55i. Claudiani, Opera, ex recens. Nie.Ileinsii, cum 
notis varior. accur. Cornel. Schrevelio. Amstel. Elze- 
vir. i665. v. d. 10 • 

553. Claudiani, Claud. Opera, ex recens. et cum 
notis Nie. Heinsii, Patavii 1734. en feuil. 1 Liv. 

554. Ej. Opera, cum variislcction. Jo. Matth. Gcfsneri. 
Lipsiae 1759. en feuil. 8 - 

555. Coluthi, Raptus Hclenae, gr. lat. cx recens. 
Jo. Dan. a Lennep. Leovardiae 1747* en feuil 10 - 

556. Cornclii Nep. scu Aemilii Probi, cxc. Impcr. 
vitae cum notis II. Essenii. Traj. ad Rhcnum. 1691. 
Cart. 2 - 

557. Ej. Opera omnia, Patavii 1727. Cart* 1 - 
558. Ej. Opera, Patav. 1733. br. 1 - 
559. Ej. Opera, cum notis varior. cur. A. van Staveren. 

Lugd. Batav. 1734. v. d. 8 - 
560. Ej. Opera, ex recogn Philip. Lutel. Paris. David. 

1745. Cart. 2 - 
561. Ej* Opera, cum notis varior. ad modum F. Minelli 

illustr. Amstel. 1746. parcli. 1 * 
562. Ej. Opera, cur. J. P. Millero, Berol. 1756- en 

feuil. 1 * 
563. Ej. Deila vita degli exccl. Commandanti, trad. p. 

A. M. Bandiera, 3za ediz. in Venez. 1756. br. 1 - 
56 j. Ej. Opera, cum notis varior. cur. A. van Staveren. 

Edit. 2da Lugd. Batav. 1773. demir. 8 - 
567. Ej. Opera. Paris. Barbou. 1784. v. d. s. tr. 3 - 
566. Curtii Rufi (,). Opera, cum notis Erasmi Rottercl. 

Lugduni i54u parcli. 2 - 
567. Ej. Opera, ex accur. rccogn. Blancardi. Lugd. Ba¬ 

tav. 1649. parcli. . 2 * 
568 Ej. Opera cum notis varior. Amst. Elzcvir. 1664. 

parcli. 3 - 
569. Ej. Opera, Francof. 1668. parcli. 1 - 
570. Ej. Opera, cum notis varior. Amstel. 1684 v. d. 

4 - 
571. Ej. Opera, cum notis varior. Amstel.Elzevir. 1673. 

v. d. 3 - 
572. Ej. Opera, Parisiis. Barbou. 1757.12. v.d. s.tr. 4 * 
578. Ej. Opera, cum ind. stud. societatis Bipontinac. 

Editio accur. Biponti 1798. en feuil. (4 - 
574. Demetrii Phal. de Elocutione et. gr. Glasgäe. 

Foulis. 4» 1743* v. d. s. tr. 7 - 
575. Demostli enis Orationum, gr. Tom. III. Basil. 

Hervagius. 1547. demir. 9 * 
576. Ej. Orat. Olymp, et Philip, cum quibusd. aliis. gr. 

lat. Basil. 1549. parch* 4 
577. Ej. Orazioni et. annot. illust. da Gio. Noghera. in 

in Mil. 1753. v. d. 2 «* 
578. Ej. Oeuvres completes et d’Aechine, trad. cnfranc* 

par Auger. Paris 1777. v. d. s. tr. 24 * 
579. Ej. Opere, trasport. dal gr. da Melch. Cesarötti. 

1781 et 1782. 6 Vol. br. 10 - 
580. Diodoro Siculo delle antiche bist, nuovamente 

stampate colla Tavola. in Venezia 154-7- parcli. 3 - 
581. Di odors von Sicilien Biblioth. der Geschichte 

aus dem griech. v. F. A. Stroth. Francf. a. M. 1783 — 
85* 5 Vol. Cart. 12 - 

582. Diogenis Laertii de vitis, Dogmat. et Apoph- 
tegmat. Philosophorum Lib. X. gr. lat. cUm notis II. 
Stephani Paris. 1570. v. d. p - 

583. Ej, Opera, gr. lat. a P. Dan. Longolio. Cunae 
Regnitianae. G. J. Puttnerus. 1739. 2 Vol. v. d. 15 - 

58,. Ej. Opera, gr. lat. Lipsiae 1759. demir. 3 - 
585. Dionysii Italic, de Structura Orationis über, 

ex recens. J. Uptoni. Edit. 3a Lond. 1747. parcli. 2 - 
586. Ej. Opera omnia gr. lat. cur. Jo, Jac. Reislte. Lip¬ 

siae 1775. 6 Vol. demir. 48 - 
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5O7. Dioscoridis Opera, gr. Basil. J. Bebelius. 
1529. v. d. 3 Liv. 

588. Ej. Opera Lib. VIII. gr. et lat. castigat. in eosdem 
libr. Paris. 1549. parcli. 2 - 

589. Discours grccs choisis de div. Oraleurs publ. 
par Auger. Paris 1788. 2 Vol. v. d. s. tr. 2 - 

590. Epicteti Enchiridion cum Cebetis Tabula, gr. 
lat. cuminterpr.etnolisH. Wolfii. Basil. 1561. v.d. 1 - 

591. Ej. Encliir. etc. acces. Arriani Commcnt. Lib. IV. 
cum inlerpr. et notis H, Wolfii. Cantabr. 1655. v. d. 3 - 

592. Ej. Encliir. etc. gr. lat. ex recens. Berliclii et cum 
notis varior. Lugd. Batav. et Amstel. 1670. parch. 6 - 

593. Ej. EncliiV. etc. gr. lat. ex recens. Berkeüi et cum 
notis varior. Delpliis. Batav. i683. cart. 8 - 

594. Ej. Encliir. gr. lat. ex recens. Schroederi cum no¬ 
tis varior. Delphis. 1783. parch. 5 * 

595. Ej. Cebetis Tabula, Prodici Hercules et Theophra- 
sli Caractcres Ethici, gr. lat. cum notis Jos. Simpson. 
Oxonii 1739. v. d. 8 * 

596. Ej. Enchiridion gr. lat, cum scholiis gr. et novis 
animadv. cur. Clir. Gotl. Heyne. Varsaviae 1776. en 
feuil. # 5 - 

597. Ej. Handbuch aus d. gricch. mit erläuternden An¬ 
merk. v. G. Ch. C. Linli Nürnberg 1788. en feuil. 1 - 

598. Ej. Manuel avec des rdleclions sur ce Philos. et 
sur la morale de Stoiciens. pr. M. de P. Genevei783. 
en feuil. 1 - 

599. Ej. Manuale et Ceb. Tab. gr. lat. cd. J. Scliwcig- 
liacuser. Lips. 1798. br. 5 - 

600. Erasmi Rotterodam i de rat. studii ac leg. in- 
terpr. auctores. Id. de pucris instituendis. Argent. 
1516. parch. 2 - 

601. Euclidis Elementorum L. XV. gr. sat. Lutaet. 
1558. parch. 2 - 

602. Ej. Elem. Lib. VI. priores op. et St. II. Coelsii. 
Lugd. Batav. 1692. parch. 2 - 

603. E u r i p i d i s Tragoediae duae Hecuba ed Iphige- 
nia gr. lat. cum interpr. Erasmi Rotterod. Basil. 1524V 

v. 1 ‘ 
604. Ej. Frag. XIX. Heidelbergae 1597- parch. 1 - 
605. Ej. Tragoediae gr. etital., trad. dal Pad. Carmelfi. 

in Padova 1748 — 54. 21 Vol. parch. 48 - 
606. Ej. Trag.IV.Hecuba, Phoenissae, llyppobtus et Bau¬ 

hae exopt.'exempl.emend.Argent.Hcitz.i78o.enfeuil. 4- 
607. Ej. Tragoediae, Drama satyr. et fragmcnta gr. ex 

recens. Chr. Dan. Bekii. Regiomonti et Lipsiae 1792. 
en feuil. 2 

6c8. Eutropii Breviarium Hist, roman, cum Paeami 
Metaphrasigr. etc. ex recens. Th. Hearne. Oxonii 1703. 
br. 5 * i 

609. Ej. Breviar. Paris. Barbou. 1754. v. d. s. tr. 4 - 
foio. Ej. Breviar. cum Paean. Metaphr. gr. et notis va¬ 

rior. ex recens. II. Verheyk. Lugd. Batav. 1762. v. io - 
611. Ej. S. Aur. Victoris nec non Sexti Rufi hist. rom. 

Brev. ad cod. mscr. et opt, edit. recogn. Barbou 1798. 
v. d. s. tr. 4 • 

61s. Flori, L. A. Rerum a Rom. gest. Lib. IV. Ant- 
verp. 1593. parch. 2 - 

f,i3. Ej. Hist. rom. edit. nqviss. Argent. 1655. parch. 1 - 
614. Ej. Hist. rom. cum notis variorum. Amstel. Elze- 

vir. 1660. parch. 3 - 
615. Ej. Hist. rom. cum notis J. G, Graevii ap. J. 

Rubbium 1680. parch. 8 - 
6 j 6. Ej. Hist. rom. cum notis varior, ex recens. Grae¬ 

vii Amst. 1702. cart. , 12 * 

617. Flori, (L, A.) Epitome rerum roman. oum notis 
variorum. Lugd. Batav. 1722. parch. 4 Liv. 

618. Ej. Epit. ex recens. et cum notis J. G. Graeviij 
acced. Praefatio Jo. Fr. Fischeri. Lipsiae. Fritsch, 
1760. en feuil. 2 - 

619. Galeni de Urinis über. Paris rap. Colinacum. 
1553. parch. - 1 - 

620. Ej. de ratione Mcdcndi ad Glaucorum Lib. II. gr. 
Paris 1756. br. 1 - 

621. Ej. de Temperam. L. III. de incquali temperie et 
Hippr. Juram. gr. Basil. 1588. parch. 1 - 

622. Gnomici Poetac, ad optim. exempl. einend. R. 
Fr. Pb. Brunli, Argent. 1784. en feuil. 3 - 

623. Ilerodiani delle imper. trad. dal graeco da M. 
L. Carani, in Venezia 1552. Cart. 2 - 

624. Ej. Ilistoriarum Lib. VIII. cum interpr. lat. Ingoist. 
1608. en feuil. 1 - 

625. Ilerodoto Halicarn, kistorico trad. da M. M. 
Boiardo,nuov. stamp. ecofr. in Venezia 1565. parch. 3 - 

626. Ej. Geschichte IX. Bücher, v. Goldhagen, Lemgo, 
1756. v. d. 4 - 

627. Ej. Histoire, trad. du gr. p. L’Archer. Paris 1786. 
7 Vol. v. d. 5° • 

628. Hesiodi Ascr. opera gr. lat. Basil. s. a. parch. 1 - 
629. Ej. opera, gr. lat. Basil. 1542. Cart. 1 - 
630. Ej. opera et dies et Theogonia et Clypeus. er. 

Venet. 1543. parch. 8 - 
631. Fj. Ascr. opera, gr. ap. Hieron. Commclinum 

1598. Cart. 3 - 
632. Ej. Poema inscript. opera et dies. gr. Tiguri 15*62. 

en feuil. Compend. gram. gr. Ant. J. Ceporino Ti¬ 

guri 1599- • 2 ‘ 
633. Ej. Opera, gr. Paris. J. Liberi. 1627. parch. 4 - 
634. Lj. Opera, gr. lat. cura C. Schreveüi Lugd. Ba¬ 

tav. Fr. Hakius. 1653. parch. 3 - 
635. Ej. Opera gr. lat. cum notis varior. ex recens. Jo. 

Clerici. Amst. 1701. v. d. 9 * 
636. Ej. Opera, gr. lat. ex recens. Th. Robinson, cur. 

Chr. Frid. Locsnero. Lipsiae 1778. demir 5 - 
637. Hesychii Milesii opuscula cum notis J. Meur- 

sii, bis adj. Resparionis epist. graeco barbara. Lugd. 
Batav. i6i3. Cart. . 4 - 

638. Hippocratis, Coi opera gr. lat. cum notis va¬ 
rior. ex recens. J. Ant. van der Linden, Lugd. Batav. 
1665. 2 Vol. parch. 40 - 

63p. IIom eri Ilias et Odyssea gr. Florent. 1559. 2 
Vol. demir. 

640. »• Ej. Eaed. gr. 1525. parch. 24 
640. 6 un 2d exempl. cle la meine edit. 20 
641. Ej. Eaed. gr. 1525. # 12 
642. Ej. inlerpres Odysseae. gr. Argent. Yiad. Richel 

1539. v. 6 
643. Ej. Odyssea, Batrachomyomacliia, gr. 1542.parch. 6 
644. Ej. Ilias, Argent. 1542. parch. 4 
645. Ej. Ilias et ^Odyssea, gr. Argent. 1550. 2 Vol 

parch. 6 
646. Ej. Ilias, gr. Parisiis. 1554. v. 7 
647. Ej. Ilias et Odyssea, gr. cura O. Giphanii. Argent 

1572. 2 Vol. parch. 12 
648. Ej. Opera omnia, gr. lat. Basil. ex off. Brylingcr 

1582. v. # 9 
649. Ej. Opera omnia, gr. lat. Amstel. 1650. 2 Vol 

demir. 9 
(Die Fortsetzung folgt.) 
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LEIPZIGER 

NEUE 

LITER ATUR ZEITUNG 

J. G. rou HERDER, 

JDÜH GeSCHICHI FORSCHER UND PHILOSOPH HER 

Geschichte. 

Wir haben bisher den Verewigten, dessen ehrwür¬ 

diger Name uns den Eintritt in einen neuen Jahrgang 
erfreulicher und herrlicher macht, nur als christli¬ 
chen Redner (1307, 38, S. 594 ff ), als Lehrer des Stu¬ 

diums der Theologie (18°8* n4» S. *8°9 ff )» als 
Aesthetiker und Dichter (1307, 75» $• x85 ff- 7Ö» S. 
1201.) dargestellt. Wie viel ist uns noch übrig, um, 
wenn auch nur in schwachen Umrissen und ausgeho¬ 
benen Grundzügen, zu schildern, was er unsrer Li¬ 
teratur war, und was er ihr bleiben wird! Wir dür¬ 
fen nicht fürchten, dass Fortsetzungen des angefan¬ 
genen Gemäldes zu spät kommen, oder dass die lan¬ 
gem Zwischenräume derselben der Einheit des Gan¬ 
zen schaden. Nein, so wie die einzelnen Tlieile und 
Züge desselben in den dargelegten Werken nicht auf 
einmal hervortreten, so wird ihre allmählige Ent¬ 
wickelung das Gemalue anschaulicher und fasslicher 
machen; an mannigfaltige und grosse Geistesäusse¬ 
rungen öfters erinnern, darf nicht überflüssig schei¬ 
nen in einer Zeit, die des Guten und Trefflichen, das 
man hat, über dem Neuen und Mittelmässigen, das 
man erhält, so leicht vergisst, und das Andenken der 
Gepriesenen mehr in der Literaturgeschichte als im 
geistigen Leben und Wirken ehrt; eine Literaturzei¬ 
tung aber, die sich nicht als neuestes Bücherver- 
zeichniss ankündigt, und den Messkatalog in seinem 
Finge doch nicht einholen kann, wohl aber gern aus 
verschiedenen Jahren und Regionen, was sich zusam¬ 
menfügt, vereinigt, braucht nicht in Berechnung der 
Zeit kleinlich zu verfahren. Es ist die Classe der 
Herderschen Schriften zur Philosophie und Geschich¬ 
te, welches uns diessmal zu den folgenden Bemer¬ 
kungen um so viel mehr Gelegenheit gab, je mehrere 
Ideen der geistvolle Herausgeber derselben, Herr 
Staatsrath von Müller durch einige Andeutungen er¬ 
weckt. Verwandt dem Herderschen Geiste, in so 
weit alle grosse Geister verwandt sind, vermochte er 
vosnemlich Herder, den Seher in den dunkeln Hal- 

Erster Band. 

len der ältesten Geschichte, den Deuter der Symbole 
der Vorzeit in Bild, Schrift und Sprache, den Schä¬ 
tzer menschlicher Dinge, den Zeichner des Eigen- 
thümlichen jedcrZeit und Nation, den Philosophen 
der Geschichte und des Lebens, zu fassen und zu 
würdigen, und hätte er das letztere in seinen Vorre¬ 
den zu verschiedenen Theilen thun wollen, wir dürf¬ 
ten gewiss dann nur seine Worte wiederholen. Jetzt 
können uns auch abgebrochene Aussprüche von ihm 
zum Leitstern dienen. 

Johann Gottfried von H er der' s sämmtliche PVerke. 
Zur Philosophie und Geschichte. Erster Theil. 
(Mit dem besondern Titel: Joh. Gfr, v. Herder. Die 
Vorw eit. Herausgegeben durch Joh. v. Muli er. 
Tübingen, Cottasche ßuehh. 1805. XVI. u. 360 S. 
gr. 8- mit 5 Kupf. und 3 Vign.) Zweyter Theil 
(mit dem bes. Titel: Joh. Gfr. v. Herder, Präludien 
zur Philosophie der Geschichte der ßlenschheit; 
heransg. durch J. v. Müller. Auch: Propyläen der 
Geschichichte der Menschheit') ißoö. VIII. u. 506 S. 
Dritter Theil. 1806. XIX. u. 288 S. Vierter Theil. 
1806. 354 S. Fünfter Theil. 1Q06. 380 S. Sechs¬ 
ter Theil. 1807* 344^. (Diese rnit d-Jtn bes. Titel: 

Joh. Gottfr. von Herder’s. Ideen zur Geschichte der 
Menschheit- Erster — vierter Theil; herausgeg. 
durch J. v. Müller.) Siebenter Theil (mit dem bes. 
Titel: Joh. Gottfr. von Herder’s Postsccnien zur Ge¬ 
schichte der Menschheit. Nebst einem Anhang. 
Herausgeg. u. s. W.) 1802. VIII. u. 438 S. Achter 
Theil (mit dem bes. Titel: Seele und Gott. Von J. 

G. v. Herder; herausgeg. durch Job. Geo. Müller.) 

18°8- 37° S. (16 Thlr.) 

Eine schöne Reihe von Bänden mit theils al¬ 
tern, unverändert abgedruckten, theils neuen, zu¬ 
erst bekannt gemachten Aufsätzen, in denen Her- 
dei’s historischer Geist und Sinn sich darstellt. 
Von Forschungen über die älteste Geschichte eini¬ 
ger Völker des Orients, von denen sich Trümmern 
in Sagen und Denkmälern erhalten haben, ging er 
aus, und kehrte gern und mehrmals in derFolge^zu 
ihnen zurück , ohne sie bis auf die letzten Zeiten 
seines Lebens zu verlassen. Ihn führte auf einem 

[>] 
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dunkeln Pfade eine feurige Phantasie und hohes Ge¬ 
fühl, eine lebendige Sprachkunde, die nicht an den 
todten Buchstaben hing, ein kindlicher Sinn für den 
Geist der Urwelt, eine reine Empfänglichkeit für das 
Schöne der Darstellung in jeder Form, und w ird 
man sich wohl wundern, wenn er den Sinn der Bil¬ 
der und Zeichen alter Geschichte anders erfasste und 
erklärte, als es bis dahin geschehen war, wenn er 
zu Resultaten führte, die man als neu anstaunte und 
als ungewöhnlich verwarf, die Mythen des Alter- 
thuins, vornemlich des orientalischen, die man bald 
als Ausgeburten einer kindischen Fabeley oder eines 
verbrannten Gehirns verlachte, bald als Fundgruben 
verborgener Weisheit und Kenntniss durchsuchte, 
mit Achtung und Liebe, im morgcnländ. Geiste, be¬ 
handelte, und behandeln lehrte? Mögen immer die 
einzelnen Vorstellungen, die er fand und gab, durch 
manche richtigere Ansichten der spätem Zeit ver¬ 
drängt worden seyn oder noch verdrängt werden 
können; wir verdanken ihm gewiss eine vollstän¬ 
dige, zweckmässige, geistvolle Einleitung solcher 
Forschungen mit mehrern Grundsätzen, die unver¬ 
änderlich bleiben, und Resultaten, die unumstösslich 
sind. Sein umfassender Geist verschmähte bey die¬ 
sen I orsehungen keine Hülisnaittel, -lie sich nur ir¬ 
gend darboten; bald waren es die mannigfaltigen Bil¬ 
der und Zeichen, bald die einzelnen Worte und de¬ 
ren Ableitung oder philosophische Zergliederung, 
bald die ganze Sprache und deren Einrichtung, bald 
der Dichtergeisf des Orients, was ihm den räthselhaf- 
ten Sinn der ältesten Zeit und Geschichte enthüllte. 
Aber sein gesunder Verstand bewahrte ihn \or den 
Ausschweifungen des durch frühere Forscher der äl¬ 
testen Geschichte bis zum Lächerlichen getriebenen 
Etymologisirens eben so wohl als vor den Schwärme- 
icyen der willkührlichen Deutung alter Monumente. 
Seine nüchterne Kritik, wenn gleich sein alles ergrei- 
lender poetischer Geist sie bisweilen zum Schweigen 
nöthigte, schützte ihn gegen aus der Luft gegriffene 
Hypothesen, wenn sie gleich nicht alle Hypothesen 
abzuwehren vermochte. Eine glückliche Divinations- 
nnd Combinationsgabe, die ihm auch bey andern hi¬ 
storischen Darstellungen zu Statten kam, gab seinen 
Hypothesen wenigstens ein schönes Gepräge der 
Wahrscheinlichkeit. Er ging von solchen, zwar rei 
zenden, aber nicht immer lohnenden Forschungen 
fort, zur Auffassung der grossen und allgemeinen Re¬ 
sultate der Geschichte einzelner Völker, Zeiten oder 
Ereignisse. Dubcy kam es nicht auf feste Begrün¬ 
dung aller Erzählungen ti nicht auf genaue Angabe al¬ 
ler Nachrichten, nicht auf vollständige Aufzählung 
aller bewährten Thatsachen , nicht einmal immer auf 
sorgfältige Auswahl und Scheidung der Begebenhei¬ 
ten an; es kam auf richtige und sorgfältige Verknü¬ 
pfung und Darstellung dessen, was den grossen Gang, 
den Charakter, die Cultur, das Verdienst und den 
Werth jedes Volks, zeichnet, und das Lehrreiche 
seiner Geschichte für die Menschiteil überhaupt, an. 
Mochte ihm nun auch mancher historische Fehler 
entschlüpfen , manche Verwechselung von Namen 
und Völkern entgehen (wie die VI. S. 303. vom Iler- 
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ausgeber mit zarter Schonung berichtigte); der 
strenge historische Kunstrichter kann sie freylich 
nicht entschuldigen, der kleinliche Tadler wird sich 
freuen, sie entdeckt zu haben — ut laudes magni in- 
genu levi culpa detereret— aber jener wird zeigen, 
und dieser zugestehen müssen, dass sie dem Gan¬ 
zen der Darstellung keinen Eintrag thun. Sehr aber 
wurde man irren, wenn man glaubte, dass H. die 
Genauigkeit der histor. Augaben gering geschätzt, 
dass er die einzelnen Thatsachen und Namen über 
den Resultaten derselben vergessen habe, dass ihm 
das Kleine, aber Bedeutungsvolle, bey dem Blicken 
auts Grosse entgangen sey, oder dass er den Gang der 
Völker nur, wie er sich ilmudarstellte, nicht wie 
ihn die unverfälschten Zeugnisse geben, gezeichnet 
habe. Von solchen Verirrungen der spätem Zeit wat¬ 
er weit entfernt. Er erfasste endlich das Ganze der 
Menschen - und Völkergeschichte, aber er wollte und 
konnte keine vollendete Geschichte der Menschheit, 
noch weniger eine idealische Darstellung derselben, 
liefern, sondern was er auch ankiindigte, nur Ideen, 
und sehr fruchtbare Ideen zur Gesch. der Mensch¬ 
heit, die aber nicht bis zum letzten Ziel, das der Vf. 
si( h gesteckt hatte, fortgeführt sind, und keinen 
streng systematischen Zusammenhang haben. Ueber- 
haupt verdankt ihm das Fach der Geschichte weit 
mehr fragmentarische Beyträge als innig verbundene 
Ausführungen, mehr genialische Ansichten, als vol¬ 
lendete Darstellungen , aber jene Bruchstücke bilden 
zum grössten 1 bei] an sich ein geschlossenes Ganzes,' 
und diese Ansichten ergreifen jeden, der für sie nur 
einige Empfänglichkeit hat. Ueber das ganze Stu¬ 
dium dt 1 Geschichte verbreitete er den ächten Geist 
Wahxer Humanität, der schon als das Auszeicbneude 
aller Bestrebungen H’s bemerkt worden ist, und sein 
kraftvoller, den Gegenständen angemessener, ihm 
natürlicher und origineller Ausdruck- und Vorttag 
gab seinen Forschungen und Darstellungen Licht und 
Leben, Wut de und Anmuth. Doch wir gehen mehr 
in das Einzelne und betrachten H’n 

1. .ns Geschichtsforscher. Seine Forschungen 
in der Geschichte schränkten sich eigentlich nur auf 
wenige Urkunden und Völker des Älterthums ein. 
Wir wollen damit nicht sagen, dass er nicht auch 

■über andere Zeiten und Völker Untersuchungen an- 
gestcllt und die Quellen ihrer Geschichte gelesen 
und geprüit habe. Verschiedene Schriften von ihm 
lehren ja, wie Reissig er z. B. die Quellen der spa¬ 
nischen,-der nordischen, der deutschen altern Ge¬ 
schichte studirt habe. Allein die ihm eigentüm¬ 
lichen Forschungen betreffen doch den alten 
Orient. Manche Geschichtsquellen des Orients wa¬ 
ren schon früher bekannt, aber noch mit weniger 
Einsicht gebraucht worden, wenn sie, auch mit vie¬ 
ler Gelehrsamkeit behandelt worden waren. Meh- 
.rc w ui den erst in H s. blühenden Zeiten entdeckt 
und geöffnet. Er sfudirte sie, so wie sie ihm be¬ 
kannt wurden; er fasste sogleich den richtigen Gc- 
sichtspunct, aus Welchem ihre Herausgeber sie ge¬ 
wöhnlich nicht angesehen batten“; er fand den Weg 

zum wahren Verotänduiss derselben; .er beuii zte 
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sie auf die fruchtbarste Weise fiir die Geschichte. 
Vornemlich zogen ihn die bildlichen .Ueberreste des 
Altenheims an, die seinen ästhetischen Sinn an- 
sprachen, und ihm, der mit so vieler Gewandlieit 
jedem Bilde einen Sinn abzugewinnen wusste, zu 
schönen Deutungen der Symbole Gelegenheit gaben. 
Ihnen folgten die poetischen, die seinem dichterischen 
Geiste entsprachen, sie mochten rein poetisch oder 
poetisch philosophisch seyn. Denn die ganz prosai¬ 
schen, wie konnten sie ihr ihn einen grossen Pieiz 
haben? Aber aus jenen Ueberresten des Alterthums, 
welchen Reichlhum von Ideen wusste er zu ent¬ 
wickeln? wieviel Licht, nicht gerade über die be¬ 
sondere Geschichte, aber wohl über die Cultur, 
Denkart, Sittlichkeit, Religion, Zustand eines Volks, 
verbreitete er, das aus dem Dunkel der Grabmäler, 
Tempel und anderer Monumente des Alterthums her¬ 
vorging? welchen fruchtbaren Sinn brachte er in 
manchen Mythus, immer Bild und Symbol und Phi- 
losophem und Sprache der Urwelt verbindend? Müh¬ 
sam zu forschen und doch nicht zu entscheiden, 
keine andern, als fest gegründete und stark bewiesene 
Resultate aufzustellen war ihm nicht gegeben; aber 
leicht fasste er eine Ansicht, einen Sinn, einen Ge¬ 
danken, eine Thatsache, die ihm durch ein Monu¬ 
ment ausgedrückt schien, auf, stellte eie lichtvoll und 
überredend dar, vereinigte die zerstreueien Züge um 
ein Ganzes zu bilden, ergänzte die Lucken , welche 
die Quellen Hessen, mit Wahrscheinlichkeit, und, 
da seine Ansichten ganz sein und ihm angeeignet wa¬ 
ren, so verliess er sie nicht leicht, auch wenn über¬ 
wiegende Zweifel dagegen, oder bessere Ansichten 
daneben, aufgestellt worden waren. 

Wenn gleich die älteste Urkunde des Menschen¬ 

geschlechts, eitle nach Jahrhunderten enthüllte heilige 

Schrift (I. II. Band lgoö. oder V. und VI. Theil der 
Werke: zur Religion und Theologie) mehr in das Ge¬ 
biet der Bibelexegese zu gehören scheint, so verdient, 
sie doch hier von Seiten der histor. Forschungen und 
Vergleichungen betrachtet zu werden. Den ersten 
Entwurf zu dieser zwar auch damals keinesweges 
ganz neuen, aber doch für jene Zeit sehr kühnen und 
ungewöhnlichen Ansicht, Behandlung und Erklä¬ 
rung der Schöpfungsurkunde, hatte der sei. H. noch 
vor dem J. 1769. geschrieben. Es gehören dazu fol¬ 
gende im Anhänge zum 2. Bande abgedruckte Frag¬ 
mente: IV. Ueber die Mosaische Philosophie in den 
ersten Capp. Mosis (S. Q6 11.), ein unvollendetes Ca- 
pitel, welches die ersten Grundzüge zum 2- und 3. 
Theil des 1. Bandes der Urkunde enthält. II. Von 
Entstehung und Fortpflanzung der ersten Religions- 
begrilfe S. 75 ss. V. (Zus, zum 2fB.) über die Ge¬ 
schichte der Sündfluth, drey Stücke, S. 117 lf. Alle 
diese Bruchsücke sind, nach der Versicherung des 
Herausg. von 1767. oder 1768* So sehr man darin 
auch noch den Kampf unbefangener im Geiste des Al- 
terthums und der oriental. Poesie gefasster Ansichten 
mit den Begriffen der damaligen Dogmalik bemerkt, 
so sind doch schon Grundsätze aufgestellt, die bey 
jeder Lntersuchung der ältesten Völker - und Men- 
scliengeschichle^ zum Grunde gelegt werden müssen. 

und die sich selbst aufrichtige Anslegungs regeln mor- 
genländ. Gedichte stützen. Jede Nation, diess ist 
der Hauptgrundsatz, der hier aufgestellt wird, bil¬ 
dete sich Urkunden nach der Religion ihres Landes, 
der Tradition ihrer Väter, und den Begriffen der Na¬ 
tion ; diese Urkunden erschienen in einer dichteri¬ 
schen Sprache, in dichterischen Einkleidungen und 
poetischem Rhythmus, sind also mythologische Na¬ 
tionalgesänge vom Ursprung ihrer ältesten Merkwür¬ 
digkeiten. Wenn auch der letzte Satz etwas schief 
ausgedrückt ist, wer verkennt den reichhaltigen und 
wahren Sinn, der in ihm liegt? Herder blieb nicht 
aut dem halben Wege stehen; er las und gebrauchte 
was sich nur von Quellen der Geschichte, Gebräuche 
und Religionen alter Völker auffinden liess, um 
morgenläiidische Donkmähler der Urgeschichte aus 
Zeit und Ort ihres Ursprungs sowohl, als aus ihrem 
Geiste erklären zu können. Die Ausarbeitung des 
grossem Werks fing er mehrmals und in verschiede¬ 
nen Formen an. Es sind Ueberreste von frühem Be¬ 
arbeitungen vorhanden : I. zur Geschichte des Bru¬ 
dermordes Kain’s, um 1772. geschrieben, Zus. zum 
2. B. S. 89* II* Ueber die Geschichte der Nachkom¬ 
men Kaiu’s, um dieselbe Zeit geschrieben, und nicht 
aufgenommen in die ält. Urkunde, aber später dem 
Resultate nach in den Ideen zur Philos. der Gesell, 
der Menschh. aufgestellt. IU. S. 102. Ueber das Ge¬ 
schlechtsregister der Sethiren, um gleiche Zeit be¬ 
schrieben. IV. S. 112. Ueber Lebensart und langes 
Leben der Patriarchen, 1773, und vornemlich das 
längere Fragment; die Mosaische Schöpfungsge¬ 
schichte 1 773. 1. S. 3 ff- in 2 Th. Hier ist es, wo der 
Wrf., ,,nachdem er dem poetischen Strome der Bil¬ 
der gefolgt ist,“ die physische, dogmatische und my¬ 
stische Auslcgungsart der Schöpfungsurkunde mit 
starken Waffen bestreitet, und die Urkunde als ein 
Gedächtnisslied für ein singendes Volk aus den vor¬ 
mosaischen Zeiten, aber zugleich als die heiligste 
Antike des Orients, als das urälteste Stück aus der 
Morgenröihe der Zeiten betrachtet und behandelt. 
,,Nie wird ein physisches System, die Naturlehre mao¬ 

sich verändern und verweitern, wie sie will, der 
Schlüssel zu Moses seyn — ein uraltes, orientali¬ 
sches, poetisches, National - und Popularstüch, was 
lebender Gesang der Tradition seyn sollte, darf nicht 

wie ein gerichtliches Testament, ein poetischesStiick 
nicht auf dogmatische Art behandelt werden.“ Diese 
Salze, durch ihn nicht zuerst aufgestellt, wurden 
doch von ihm fruchtbarer entwickelt und kräftiger 
dargestellt. Bald darauf erschien die Uikumle selbst 
1774. Sie verbreitet sic h natürlich über alle die älte¬ 
sten Documente der Genesis im Zusammenhang viel 
ausführlicher, als jene Entwürfe, sie führt die gege¬ 
benen Ansichten durch alle einzelne Bestanddieile 
derselben durch, sie stellt ungleich mehrere Haupt- 

und Nebenbeweise dafür auf; aber eben dieser Rcieh- 
thum von Gegenständen und Ideen unterbricht zu 
oft den Zusammenhang der Untersuchung, und zer¬ 
streuet die Aufmerksamkeit des Lesers, und die Neu¬ 
heit und Lebendigkeit des Ausdrucks, erzeugt durch 
die Fn le der Empfindung, veranlasst bisweilen D a- 

D*J 
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jkelheiten und Unregelmässigkeiten, die den vollen 
Genuss der hinre.isseDd.en Darstellung stören. In den 
Entwürfen ist der Vortrag viel regelmässiger, fassli¬ 
cher und ruhiger, auch von polemischen Härten frey. 
Der Verf, verliess den Gegenstand auch in der Folge 
nicht. Wir sagen nichts von seinem Geiste der hebr. 

Poesie. Denn da der Verf. sich vorgenommen hatte, 
diese älteste Urkunde völlig umzuarbeiten, so hat er 
in jenem Werke das, was in diese gehörte, ausgelas¬ 
sen. Hieher ist das 1731. geschriebene und im 2. Th. 
S. ß2 abgedruckte Fragment: Ueber das Schöplungs- 
bild, zu rechnen. Wie übrigens auch jene Umar¬ 
beitung ausfallen mochte, die Hauptansichten der 
Urkunde und der ältesten Geschichte überhaupt, wür¬ 
den gewiss dieselben geblieben seyn, Ansichten im 
sinnlichen, bildreichen, gefühlvollen, kindlichen 
Geiste und Sinne des hohen morgenlünd. Alterthums 
und der Kindheit der Völker gefasst, durch welche 
die Resultate der altern Völkergeschichte nun schon 
ganz auders gestaltet sind, ln jener Urkunde selbst, 
die mit den Sagen von der grossen Fluth schliesst, 
verbreitet sich der cte u. gte Theil schon über zwey 
Völker des Alterthums, Aegypter und Phönicier, aber 
nur um bey jenen, das was aus ihrer Götterlehre, Na¬ 
turlehre, Symbolik, Chronologie und Astronomie u. 
s. f. zur Erläuterung der Mos. Schöpfungsurkunde, 
und insbesondere der sieben Tage dienen konnte, 
anzuführen und zu erklären, bey diesen die Sancho- 
ijuith. Fragmente zu benutzen. Was die Aegypter an¬ 
langt, so würde H. allerdings manche Deutung, man¬ 
che Behauptung jetzt aufzugeben genothigt seyn, 
und wir rathen dem, welcher noch nicht mit neuern 
richtigem Darstellungen des äg. Alterthums vertraut 
ist, nicht eich darüber zuerst aus diesem Theile un¬ 
terrichten zu wollen; er wird H’n oft nicht einmal 
verstehen; aber für den, welcher das ägypt. Alter¬ 
thum schon zu studiren und zu fassen angefangen 
hat, liegen auch hier noch manche, keinesweges ver¬ 
brauchte , Ideen angedeutet. Gern erinnern wir in 
dieser Rücksicht an eine einzige Stelle. Sie kann 
wenigstens dem, welchem diese älteste Urkunde noch 
fremd ist (und das dürfte sie jetzt wohl manchem 
seyn), zeigen, was er hier zu suchen und wie er es 
zu finden hat: „Alle Wissenschaften (in Aeg.) hiero- 

glyphisch, räthselnd, symbolisch: gewiss nicht blos 
um den Augen des Volks verborgen zu werden: es 
ist ursprüngliche, tief eingedrückte Form. Alle Wis¬ 
senschaften in den Händen der Priester : von jeher 
alle Anlagen gemacht, etwas heiliges, in der Dunkel¬ 
heit aufgenommenes zu bewahren. Daher ihr Zeichen- 

verhüllender, weissagender, änigmatisirender Geist: 

Bilder und Zahlen ! Ziffern und Räthsel! daher in der 
Folge der zeichendeut er is che, abergläubige Charakter 
der Nation: sie hat so lange vor Säulen gestanden, 
und gelernt durch Zeichen glauben, dass sie endlich 
nichts kann als Zeichen sehen und glauben. Daher 
endlich die spätere Verwirrung, Dunkelheit und Alle- 
gorisirung. Wenn nur wenige Charaktere sind, an 
denen Alles hängt, von denen Alles ausging und auf 
die Alles zurückgeführt werden soll: so ists zuletzt 
'—io in einem wilden, verwachsenem Walde, wo 

wenig alte Stämme sind, aber ihre tausendfachen 
Aeste, Sprösslinge, Zweige, haben sich desto ärger 
vermischt, verwirrt und verwickelt. Wer nicht 
merkt, wo die alten Stämme liegen, kann er durch¬ 
kommen, u. wird er sich nicht in Aestegewirre aufs 
schlimmste verfangen? Die Stämme sind auszumer¬ 
ken begonnen: man folge und mache den Wald licht. 
Hermes Säulen sind versunken: aber die Form des¬ 
sen, was auf ihnen stund, ruht in den Anfängen aller 
Wissenschaften: ihr symbolischer Hauch weht durch 
ganz Aegypten. Nehmt das Moos der Jahrhunderte ab 
von diesen Trümmern und Ae6ten: ein heil, Schauer 
wird euch durchwehen: „hier weht Zeichengeist; 
hier wehen symbol. Kräfte!“ Für uns ein Urland der 
Charakteristik des sinnlichen menschl. Geistes.“ In 
der phönicischen Kosmogonie Sanehuniathons sah H. 
im Vergleich mit der ägypt. nur Variante Eines Texis, 
Eines Denkmals. An einer andern^Stelle bemerkt H., 
man müsse nur die eignen Deutungen Sanehuniathons 
weglassen „ eine Reihe Märchenunsinn, den nur ein 
sehr unphilosophischer Kopf vor eine philos. Gesch. 
der ersten Künste habe halten können,“ das Stück 
selbst sey die offenbarste Variante der Urkunde, deren 
Trümmer auch in Aegypten bemerkt worden waren, 
und alles nur Entwickelung sehr weniger, einfälti¬ 
ger Symbole des Menschengeschlechts. 

Ueber beyde Völker und ihre ältere Geschichte 
und Cultur liat H. nur noch in den Ideen zur Ge¬ 
schichte der Menschheit im zwölften Buche seine 
Gedanken niedergelegt, aber ihnen in dtr That we¬ 
niger Fleiss und Aufmerksamkeit gewidmet als sie, 
selbst, nach den damals vorhandenen Versuchen ihre 
Denkmäler und Einrichtungen aufzuklären , ver¬ 
dienten (wie wohl allerdings die Folge der Zeit und 
der Entdeckungen ihn dazu veranlasst haben würde); 
dagegen mehr'mit zwey andern Völkern und ihren 
Monumenten sich beschäftigt, Indiern und Persern. 

Jene sind der Gegenstand von (leider! nur zwey) 
Abhandlungen, Denkmale der Vorwelt, die zuerst 
in der vierten Sammlung der zerstreueten Blätser 
r7g)2 abgedruckt waren; und da das erste Stack 
auch über Völktrdenkmale im Allgemeinen und ihre 
Auslegung sich verbreitet, so ist es eigentlich nur 
das zweyte, welches über Indiens Denkmäler theils 
den allgemeinen Aufschluss gibt, dass der in ihnen 
herrschende Geschmack, wie ihr Zweck, local und 
national sey, theils die besondern Bemerkungei auf¬ 
stellt: die meisten Denkmäler Indiens hat die Reli¬ 
gion gestiftet; sie haben als Kunstwerke keinen 
Werth, da die Kunst der Indier durch viele Hin¬ 
dernisse beschränkt wurde, wohl aber als Denk¬ 
male eines philosophischen Systems,, das nur am 
Ganges entstehen konnte, und dessen Hauptsätze 
entwickelt werden; und folglich auch nur als Frag¬ 
ment einer Forschung über diess Volk und seine 
Geschichte anzusehen ist, der aber manche damals 
schon bekannt gemachte oder später erst mitgetheile 
Quellen abgingen. Ein längeres und anhaltenderes 
Studium widmete H. den bildlichen und schrift¬ 
lichen Denkmälern Persiens. Gerade in die Zeit, 
Wo ihn die Aelteste Urkunde beschäftigte, fiel An- 
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quetil’s du Perron Bekanntmachung des Zendavesta. 
Er nahm das Werk mit einem ganz andern Sinne 
aut, als es in dem Vaterlande des Herausgebers und 
im Auslande fürs erste aufg^nommen wurde. Bitter 
klagte er (Zur Rel. u. Theo!. V. 433-) über die 
Gleichgültigkeit, welche damals in Deutschland ge¬ 
gen diess Werk herrschte „ausser dem Titel und 
der magersten Anzeige, sagt er, hat bisher auch 
kein Wind darüber gesauset. “ Ganz anders musste 
er freylich in spätem Zeiten sich äussern (Perse- 
polit. Briefe S. 214) seitdem durch Deutsche die 
scharfsinnigsten Prüfungen, die bündigsten Verthei- 
digungen, die gehaltvollsten Erklärungen der Zend- 
bücher bekannt gemacht worden waren. Das Stu¬ 
dium dieser Bücher machte eine fortdauernde Be¬ 
schäftigung H’s. aus, und wie fruchtbar und kri¬ 
tisch er sie benutzte, lehren einige von den perse- 
polifanischenBriefen und vornemlich die beyden, sie 
schliessenden Aufsätze: an Zoroaster, und, au Hora. 
Die Behauptung des Grafen Caylus, dass die Rui¬ 
nen von Persepolis ein Sammelplatz mehrerer Tempel 

gewesen wären, veranlas6te zuerst den Aufsatz: 
Persepolis, eine Muthmassung. Bescheiden urtheilte 
der Verl. selbst davon: „Ich lege nichts als eine 
Vermuthung dar, der ich Bestätigung oder Berich¬ 
tigung wünsche. Sobald in einer schweren Sache 
nur der Anfang gemacht ist, werden mehrere ge¬ 
reizt, die Mängel zu verbessern und den unbetre¬ 
tenen Weg weiterhin zu verfolgen.“ N icht vergeb¬ 
lich war diese Erwartung, aber ob H. mehr Be¬ 
stätigung als Berichtigung gewünscht batte, bleibt 
zweifelhaft. Die unvollendeten persepolit. Briefe 
lasset) das erstere vermuthen. Sie sind an Niebuhr 
Tychsen , Heyne , Stieglitz , Meyer in Weimar, 
Heeren, Eichhorn, Wahl, Klcuker, Gatterer, Tie- 
deraann, Müller in Schafhausen, gerichtet, und 
betreiben bald die Ruinen jener Gebäude und die 
Rur.st ihrer Urheber, bald die Sculpturarbeiten und 
die Deutung der Figuren, bald die Kunst, bald die 
1 ;i sopnie und Religion der Perser überhaupt, je 
r.r In ra einer unser Gegenstände dem Freunde, an 
Welch 1 der Brief gerichtet ist, vorzüglich ange- 
messei Dass von Herder in der Ansicht jener 
Rumen und der E»i> ärung der einzelnen Bilder 
Derlei1 abging, dass der erstere bald des letztem 
Angabe t, ohne ihn zu nennen, bestritt, und seine 
Annahmen verfhodtgte-, ist zu bekannt als dass wir 
daliey langer verweil n sollten. Lieber ziehen wiraus 
dui bisherigen Darstellungen noch einige Resultate. 

. Jers Geschichtfdrscbungen umfassten nicht 
das Ga> #.e oder ein < n sehr grossen Theil; sie be¬ 
trafen vorn ein lieh die Urgeschichte der Menschen 
uiid Volker und ihre bildlichen und schriftlichen 
Detikr» der; sie sind nicht vollendet, nicht ganz 
aus gef; iirt; sie sind meist fragmentarisch geblieben; 
flie sin . nicht in genaue Verbindung unter einan¬ 
der gebracht, aber sie hängen doch unroerklich zu- 
samm n; cs ist Ein Geist der sie leitet und belebt, 
und noch nie war vorher der Geist des Uralter- 
thums so richtig geahmt oder erblickt, so rein auf- 
gefasst und dargesullt worden, wie in diesen Auf* 
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Sätzen. Ssit dieser Zeit ist mehr und weniger in 
dieser Rücksicht geschehen, und so bleibt es im¬ 
mer nützlich auf den zurückgehen, der den bes¬ 
sern Weg zuerst betrat und vorzeichnete und diesen 
Führer dankbar zu ehi;en. Wir betrachten ihn noch 

II. als Philosoph der Geschiehte. Die oft man¬ 
gelhaft berichteten und übel zusammenhängenden 
Facta in lehrreiche Verbindung zu setzen, ohne 
hinzuzudichten, den kleinlichen Erzählungen grosse 
Ansichten abzugewinnen, aus den Reihen der Be¬ 
gebenheiten wuchtige Resultate zu ziehen, aus den 
treu überlieferten Nachrichten allgemeine Belehrun¬ 
gen zu entwickeln, den Geist der verschiedenen 
Völker aufzufassen und zu würdigen, endlich, was 
die ganäe Humanität angeht, in der Menschenge- 
echichte zu entdecken und aus ihr hervorzuziehen — 
darauf ging H’s. Philosophie der Geschichte. Es 
war überall kein einzelnes philosophisches System, 
was ihn misleitete, keine luftige Hypothese, die ihn 
fesselte, keine besondere Meynung, die ihn verblen¬ 
dete; es war der religiös-moralische Standpunct, 
nicht der politische, viel weniger1 ein noch niedri¬ 
gerer , aus welchem er das ganze Feld der Ge¬ 
schichte iiberschauete ; es war das Interesse der 
Humanität, nicht des Handels, der Industrie, der 
Macht u. s. f. auf welches er alles zurückführte. 
Diese Philosophie, so anspruchslos sie selbst war, 
sprach doch alle an, war allgemein verständlich 
und eben daher auch allgemein anwendbar Sie 
drängte die Geschichte nicht aus der Geschichte 
weg, aber sie belebte den rohen Stoff den sie vor¬ 
fand. Sie würdigte nicht die herab, welche ihr 
wohl geordnete Materialien dargeboten hatten, aber 
sie ertheitte der Materie Geist. Eine Preisschrift 
über den Ursprung der Sprache 1770 geklönt, i?ö9 
zum zwreytcnmal gedruckt, aber nur in der Schreib¬ 
art, nicht in den Sachen selbst berichtigt und ver¬ 
vollkommnet, weil der Verf. eine Berichtigung, 
Bestätigung und Erweiterung des Inhalts einer an¬ 
dern Gelegenheit aufsparte, war mehr philosophisch 
als historisch; denn sie untersuchte in zwey Thei- 
len, ob die Menschen, ihren Naturfähigkeiten uber¬ 
lassen, sich selbst haben Sprache erfinden können, 
und, aut welchem Wege der Mensch sich am fiig- 
lichsten habe Sprache erfinden können und müssen? 
Sie hatte es also nur mit den menschlichen Anlagen 
und ihrer ersten Entwickelung, mit allgemeinen 
Sprachgesetzen und ihrer Folge, mit gültigen Na¬ 
turgesetzen und ihrer Anwendung„ nicht mit histo¬ 
rischen Datis zu thun, sie sollte feste Data aus der 
menschlichen Stelle, aus der menschlichen Organi¬ 
sation, aus dem Bau aller alten und wilden Spra¬ 
chen, aber auch aus der ganzen Haushakung des 
menschlichen Geschlechts sammeln, um den Satz, 
dass die Sprache nicht göttlichen Ursprin gs, son¬ 

dern menschliche Erfindung sey, einen Satz der da¬ 
mals noch Vielen anstössig war, so zu beweisen 
wie eine philosophische Wahrheit erwiesen werden 
kann. Aber dass die historischen Data dem Verfas¬ 
ser weder fremd noch unwerth waren, leuchtet 
doch hervor. — Wie er grosse und allgemeine Wahr- 
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heiten den einzelnen Monumenten u. Zeugnissen der 
Geschichte zu entlocken, wie er sie philosophisch 
zu allgemein nützlichen Belehrungen zu verarbei¬ 
ten , wie sie in anziehende Gemälde eiqzukleiden, 
wusste, lehrte sein Tithou und Aurora, (in den erstr. 
Blättern, Th. IV. 1792.) Nicht nur einzelne Personen 
überleben sich, sondern auch, und noch viel mehr, 
Einrichtungen, Verfassungen, Stände, Corporation, 
,,Herr er stinket schon, sagte jene traurige Schwester ; 
denn er hat schon vier Tage im Grab gelegen.“ Bey 
manchen Einrichtungen könnte man 4 Jahrhunderte 

gagen; und noch riechen sie ihren Brüdern u. Schwe¬ 
stern nicht übel; diese sind an den Duft gewöhnt und 
er ist ihnen nahrhaft.“ Nur das eigentliche Wesen 
der Wissenschaft und Kunst erstirbt nie, aber desto 
sterblicher sind ihre Formen, Jene moralisch - politi¬ 
schen Personen können auch wieder verjüngt werden, 
u. zwar durch Revolutionen, nur nicht in der neuern 
Bedeutung des Worts. Evolutionen sind der stille 
Gang der Natur, wodurch sie schlummernde Kräfte 
erweckt, Keime entwickelt, das zu frühe Alter ver¬ 
jüngt, und oft den scheinbaren Tod in neues Leben 
verwandelt. Das ist das Hauptthema dieses hfstor. 
philosophischen Aufsatzes. Doch die Geschichte, 60 
studirt, vergegenwärtigt nicb* nur das Vergangene, 
sie lässt auch das Künftige ahnen. Von ihr geleitet 
stellte auch H. Blicke in die Zukunft für die Mensch¬ 
heit, in den Humanitätsbriefen und Ahnungen der eige¬ 

nen Zukunft in den Zerstr. Blättern, auf. Sicherer 
und reichhaltiger aber muss allemal die Belehrung 
ausfallen, welche sie, wenn man sie nur verstehen 
will > für die Gegenwart ertheilt. Hier ist auch 
nicht so leicht eine Täuschung möglich, als wenn 
man sich aus dem, was da war, in das was seyn 
W’ird und seyn soll, versteigt oder verfliegt. Tref- 
liche Lehren entwickelt aus den verschiedensten 
Zeitaltern und Auftritten der Geschichte die 1779 Se" 
krönte Preisschrift: vom Einfluss der Regierung auf 
die Wissenschaften auf die Regierung. Sie beantw or¬ 
tet zwey rein histor. Fragen mit [ c >s. Geiste: in wie 
fern und auf welche Art hat die Regierung auf Wis¬ 
senschaften gewirkt bey den Völkern wo diese blüh¬ 
ten? und, was und wie haben die Wissenschaften 
auf die Regierungen gewirkt in den Zeiten da sie ge- 
blühet. Und der Beantwortung jeder Frage sind all¬ 
gemeine Beobachtungen und Bemerkungen beygefügt, 
die, aus tiefem Pragmatismus der Gescb. geschöpft, 
für Staaten und ihre Regierungen, so lange sie ihr 
•wahres Interesse nicht ganz verkennen, beherzigungs- 
werth seyn werden. Ist doch der Hauptinhalt der¬ 
selben auch durch die spätem Erfahrungen bestätigt 
„enu® worden. Nicht immer kann und darf die Ge¬ 
schichte so frey und deutlich ihre Belehrungen aus¬ 
sprechen; sie hat auch ihre Symbole u. ihre Geheim¬ 
nisse, die nur vorsichtig angedeutet, nicht ungestraft 
verrathen und ausgeplaudert werden dürfen. Aber 
wenn sie so zart behandelt werden, wie das eigne 

Schicksal, und, das Geheimniss der Geschichte, was 
ist dann zu fürchten? „Wenn’s Unglückbringende 

Menschen gibt, heisst es in dem erstem Aufsatz, so 
sind es nicht diese trübsinnige, sondern jene kecke, 
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stolze, freche Menschen, die sich dazu berufen glau¬ 
ben, alles zu ordnen, ihr Bildniss jedermann aufzu¬ 
prägen. Verstanden und misverstahden machen diese 
viele Verwirrung — gut dass diese Dämonen, sie mö¬ 
gen oßenbar oder verstohlen handeln, selten erschei¬ 
nen; wenige von ihnen können aut Generationen Un¬ 
glück verbreiten. Gegen sie aber sollten sich alle ge¬ 
setzten Genauther vereint wapnen.“ Möge, wird in 
dem zweyten gesagt, Nemesis - Adrastea, wie es dem 
Gange der Culfur gemäss ist, von rohen Menschen zu¬ 
erst roh, d. i. schadenfroh, neidisch - verderblich ge¬ 
dacht werden; je mehr bey gezähmten Leidenschaften 
auch in [Jebersuht der Geschichte besonnene Klug¬ 
heit und Ueberlegung wuchsen, desto heiler (rat jene 
Nemesis auf ihrem Sieges wagen hervor, die wir als die 
gerechteste, laug - nachsehende, schnell-ereilende Len- 
keriu aller menschlichen Schicksale verehren. Nirgend 
feyert sie ihren-Triumph still - prächtiger als in der 
Geschichte. Ohne sie zu neunen, weihet sich ihr der 
Geschichtschreiber; der Aufseherin Wagen schwebt 
über ihn, ihr Schritt nahet seinem Ohr, wenn er den 
Gang der Begebenheiten bemerket. Entweder ist die 
Gesell, nichts als eine vernunftlose Wiedererzählung 
äusserer Zufälle, oder wenn nichts Zufall, wenn in 
den Zufällen Geist ist, mit denen Vernunft und Un¬ 
vernunft, Glück u. Unglück ihr Spiel haben, welche 
andere Göttin könnte der Gesell, vorstehen als Neme¬ 
sis - Adrastea, die Tochter Jupiters, die scharfe Be- 
merkerin, die strenge Vergelterin, die Höchstbiliigc, 
die Hochverehrte.“ So darf man zu jeder Ztcit. aus der 
Geschichte und über die Geschichte sprechen, und so 
schrieb H. vor mehrern Jahren, nicht bloss für seine 

Zeit. Aber wozu diess Alles? Um zu lehren, ant¬ 
worten wir mit loh. von Muller’s Worten, dass Alles 

seine Zeit, sein Schicksal, seine Nemesis, dass Nichts 
Vollendung, Nichts eine unerschütterliche Dauer hat- 
aut dass der Mensch dieZeichen derZeit kennen lerne 
und nach denselben den Bau seines Schicksals treibe! 
nie versinke irn Unglück, im Glück den Uebermuth 
scheue, und nie schlaftrunken vom Zauber der Gegen¬ 
wart vergesse, dass eine Zukunft ist.“ Und eben flie¬ 
sen würdigen Herausgeber hören wir zuerst über das 
letzte Werk, das Herdcru als Philosoph der Gesch. 
allen Zeitaltern wichtig macht. „Auch eine Philoso¬ 
phie der Geschichte ist, wenn allzukühn, ein doch 
edler Flug , worin wir Herder’n gern folgen. Als 
Jüngling ihat er ihn; wie oft irti AJpgebürg der mu- 
thige Adler die junge Kraft am liebsten um die erha¬ 
bensten Gipfel versucht. Als in wachsenden Jahren 
gereifte Weisheit ihn zum Seher der Zeiten u. Völker 
erkohr und derMuth je fester desto bescheidner ward, 
sprach er hierüber Ideen aus. Was die Welt, was die 
Erde und alle ihre Bewohner, was Andern und uns 
selbst wir sind, und welche Lehre jeder verschwun¬ 
dene Staat binterliess, wird hoch und rein, wie sich 
sein Geist erhob, gezeigt.“ Alan sehe dieVolgenden 
Bemerkungen nur als Scholien zu diesem Texte an. 
Zu einer Zeit wo man schon viel von XTilosophie der 
Geschichte u. von Gesch. der Menschheit gesprochen 
hatte, ohne noch selbst über den Sinn dieser Worte 
sich verständiget zu haben, gab auch H. einen Beytrag 
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dazu; denn so kündigte er ja selbst 1774 sein Werk 
an: „Auch eine Philosophie der Gesch. zur Bildung 
der Menschheit, Beytrag zu vielen Hey trägen des .Jahr¬ 

hunderts.“ „Wir betrachten, sagt Job. v. M., diese 
Schrift, wie eine Skizze des ganzen unvollendeten 
Gemäldes, welche nicht nur der Uebersicht, sondern 
selbst des T rostes und der Ermahnung wegen, voran 
zu senden war. Was ist ermüdender, niederscldagen- 
der, als das Schauspiel der Menschenwelt, ohne einen 
erhabenen, das Ganze lassenden Blick.“ Einem H. 
konnte es nicht entgehen, dass über einzelne Ereig¬ 
nisse, Völker, Zeiten, etwas zu raisonniren, zu prag- 
matisiren , zu politisiren, noch keine Philosophie der 
Gesch., am wenigsten zur Bildung der Mens chh. sey, 
und dass eine nach Classen geordnete Aufzählung von 
der Menschheit angehörenden Gegenständen durch 
verschiedene \ ölk« r und Zeiten durchgeführt noch 
keine Geschichte der Menschh ausmache. Er kannte 
den Geist der neuen Philosophie, mit der man damals 

in der Gesch. wie in der Regierung u. Staatswirthschait, 
prahlte, so wie der neuern Bildung, die man damals 
priess, zu gut (II, 324 ss.^ als dass er nicht einem an¬ 
dern hätte folgen sollen. Aber es fehlt seinem Ent¬ 
würfe an genauem Zusammenhänge der Abschnitte u. 
Materien eben so sehr, als dem Vortrage an guter Ver¬ 
bindung, und die histor. Angaben bedurften mancher 
Berichtigung. Aber was die Philosophie d<r Gesch. d. 
M. leisten könne, war doch mehr als nur angedeulet. 
Was sie überhaupt leisten soll, man vernehme es von 
J. v. M. „Zwischen zwey undurchdringlichen Finster¬ 
nissen ein halb verlornes, arbeitvolles oder ödes, schnell 
vorbey fliegendes Leben, wenig lohnend, selten befrie¬ 
digend, ott von trügerischer, kalter, harter, Tyranney 
hohngeneckt, nicht abgebrochen, und wenn es recht 
wohlthätig vielwirkend war, ohne andere Aussicht 
als auf irgend eine nahe revolutionäre Zerstörung des 
edelsten Wirkens, das ist der mühseligen Sterblichen 
Loos. „Verschweige wenn du kannst, verträume den 
Augenblick; wenn er unbehaglich wird, so sind hun¬ 
dert Wege, zu endigen.“ Von solcher Trauer, solcher 
Verzweiflung rettet, wie wenig anderes, die Philoso¬ 
phie d. Gesch. d. Menschh., weiche, indem sie durch 
Merkmale von Zusammenhang, von Plan, Hoffnung 
entzündet, besonders wichtig und vorleuchtend wird 
durch ihr Resultat: Jedes Land, Volk, Staatensystem, 
hat seine Zeit von Glanz und Glück; jeder Flor, jede 
Macht und Ordnung der Dinge, ihre unabwendbare 
letzte Stunde; alsdann, alsdann schlägt diese, wenn 

■ein von hohem Vaterlandsgefnhl durch Eigennutz zur 
Selbstvergessenheit versunkenes, sich selbst überle¬ 
bendes Volk die Fackel eigenen Lichts in der trägen, 
entnervten Hand nicht mehr empor zu halten vermag.“ 
Die kleine Schrift war bald vergriffen, eine neue 
Ausgabe wurde gefordert. In der alten Gestalt konnte 
sie nicht auftreten. Man hatte manches aus jener Phi¬ 
losophie ganz gegen die Meynung des V fs. angewandt, 
wie die allegor. Worte, Kindheit, Jugend, männli¬ 
ches, hohes -Alter, auf die Gesch. der Kultur und die 
ganze Mensehengeschichte. Jene Philosophie musste 
also tieier begründet und der Kreis der Ideen weiter 
gezogen, noch eine Menge Fragen, welche die ge- 
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sammte Menschheit interessiren, untersucht, und 
durch den Lauf der Zeiten und Verfassungen verfolgt 
werden. Iahre lang beschäftigte sich der Verewigte 
damit; seine Geschichtskenntniss vermehrte und be¬ 
richtigte sich, sein philos. Blick wurde fester, in 
seine Ideen kam grösserer Zusammenhang, in seine 
Auffassungen und Zusammenstellungen mehr Einheit, 
in seine Darstellungen mehr Licht. So entstanden 
seine Ideen zur Geschichte der Menschheit (1734 ff-)* 
Denn nur Ideen, und sogar „Schülerarbeit“ nannte 
der humane Vf. sein Werk: „ln den meisten Stücken, 
diess Urtheil fällte er selbst, und allerdings nicht ganz 
unrichtig, zeigt mein Buch, dass man anjetzt noch 
keine Philosophie der menschlichen Gesch. schreiben 
könne, dass man eie aber vielleicht am Ende unsers 
(des lgten) Jahrhunderts oder Jahrtausends schreiben 
werde.“ Ein anderes Urtheil ist in dieser Lit. Zeit. 
(1304 St. I. S.5L) ausgesprochen worden. H. gab sei¬ 
nen Ideen eine neue Grundlage in einem allgemeinen 
Ueberhlicke unserer Wohnstätte, der Erde, in einer 
genauem Durchsicht der Organisation der Wesen, 
welchen sie zur Wohnstätte dient, der Pflanzen, der 
Thiere, des Menschen vornemlich und der einzelnen 

Völker, und in einer Zusammenfassung dessen, was 
dem einen Menschengeschlecht, ungeachtet der ver¬ 
schiedenen Formen, in welchen es auf der Erde er¬ 
scheint, gemeinschaftlich, obgleich überall klimatisch 
und organisch, ist, und was die Entwickelung seiner 
Fähigkeiten und seine Bildung bewirkt hat. Man 
kann es wohl nicht für eine durchaus sichere und 
feste Grundlage nehmen, wenn man streng wissen- 
schattl. Principien fordert, aber zur Begründung der 
hier und in der Folge aufgestellten Ideen war sie hin¬ 
reichend, ein Resultat der mannigfaltigsten wohlbc- 
nutzten Kenntnisse verschiedener Wissenschaften. 
Auf sie folgt die i afel oer Völker und ihrer Schicksale 
von den frühesten Zeiten bis gegen dasEnde des Mit¬ 
telalters herab, nur einmal unterbrochen durch «ine 
Reihe allgemeinerer Betrachtungen, die aus der Ge¬ 
schichte hervorgehoben sind. Unvollendet blieb auch 
diess Werk. Nur der Plan eines fünften Bandes vom 
21 —25, Buche hat sich unter seinen Papieren gefun¬ 
den, und ist mitgetheilt worden, um zu lehren, was 
wir verloren haben; denn wollte auch Jemand den 
Faden da auffassen, wo er der sterbenden Hand ent¬ 
fiel, er würde doch kein Herderisches Gewebe lie¬ 
fern. Nicht nur die grossen Ereignisse und Schicksale, 
auch die kleinern, weniger bemerkten aber doch be¬ 
deutungsvollen, Vorfälle und Züge wusste H. zu sei¬ 
nen Gemälden zu benutzen. Er verstand aus dem ver¬ 
schiedenartigsten Detail ein Ganzes zu schaffen, dem 
Individualität nicht fehlte, er hob die Eigenthümlich- 
keit jedes Volksund seiner Bildung, jeder Zeit und 
ihres Zustandes hervor, u. lehrte sie nicht nach einem 
unpassenden Maasstab anderer Völker, Zeiten und 
Länder beurtheilen; er zog endlich aus den einzel¬ 
nen Gemälden Belehrungen und Winke über Vergan¬ 
genheit, Gegenwart und Zukunft, zur Bildung der 
Menschheit, die, je natürlicher und ungesuchier 
sie efpcjniyen, je mehr sie den gesunden Verstand 

und das unverdorbene Gefühl befriedigen?, je unge- 
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künsteher und lichtvoller sie .vorgetragen sind, um 
so kräftiger wirken müssen. Denn auch der philoso¬ 
phische Vortrag des Vfs. hatte sich sehr verbessert, 
und ohne seine Originalität zu verlieren, längst sich 
von der frühem Aßectation entfernt. 

Wenn also gleich Herder weder eine eystemat. An¬ 
weisung zur Philosophie der Geschichte, noch eine vol¬ 
lendete Philosophie der Menschengeschichte hinter¬ 
lassen hat, er hat doch gelehrt, wie ohne Schul - und 
Sectengeist, verständlich und belehrend, in der Ge¬ 
schichte zu philosophiren sey; wie man aus den ge¬ 
prüften Geschichtsdatis Grundsätze, Lehren, War¬ 
nungen, Hofnungen, Ermunterungen mit philosophi¬ 
schen Geiste und warmen Geiühl iür Menschenbildung 
ziehen, nicht mit schwärmender Selbstsucht oder kal¬ 
tem Systemgeist bineintragen solle. Möge also unsere 
und die Nachwelt auch von H. lernen, mit welchem 
Umfang von Kenntnissen und mit welcher Unsicht eie 
ihre Geschichtsforschungen anstellen muss, wenn sie 
brauchbar werden sollen; mit welchem Sinne und Gei¬ 
ste sie die Schicksale der Zeiten, Staaten, Menschen¬ 
stämme und Völker zu betrachten habe, wenn die Ge¬ 
schichte eine „magistravitae“ werden soll; mögeihm 
dabey die Fackel der Kritik, der historischen wie der 
philosoph., noch heller vorleuchten, und der Geist der 
Humanität unter H’s Anführung ihn stets begleiten. 

Es bleibt uns noch übrig den Inhalt der einzelnen 
Theile etwas genauer anzugeben. Geordnet sind die 
Aufsätze nach einem Piealzusammenhange, doch ohne 
den chronologischen ganz zu vernachlässigen. Vom 
Herausgeber-findet man hin und wieder kleine Anmer¬ 
kungen beygesetzt. Man würde unbescheiden seyn, 
wenn man mehrere vermisste. Das meiste neue ent¬ 
hält der 1. Theil. Den Anfang machen die Denkmale 
der Vorwelt in zwey Stücken S. 5 — 5°- Ihnen folgt 
Persepolis eine Muthmassung S. 51 — ll0. Dann die 
persepolitanische 7 efe S. i»i — 31 2- Angehängt ist 
Dshemshjd nach den Sagender Morgenländer, oder 
S. 314. Dshemshjd nach Abu’l Kassem Munsur el 
Ferdasi’s Schah Nameh, genau (Zeile iür Zeile) über- 
setzt von weil. Hm. Grafen Karl von Ludolf, mit 
Anmerkungen des Uebersetzers und des Herausgebers; 
und, S. 335. Dshemshjd nach Mohammed Sohn Sha¬ 
wend Sha, Sohn Machmud el Mirchond, übersetzt 
von einem Ungen. mit Anmerkungen des Ueb. und 
Herausg. Beydes zur genauem Kenntniss des Ideals, 
das der älteste Orient aufstellt, sehr sebätzbar. Nicht 
zur Verzierung allein, sondern auch zur Belehrung 
sind zugegeben drey Vignetten und 5 Kupiertafeln. 
Von jenen ist 1. Abdruck eines persischen Sigill im 
kön. dan. Geb. zu Kopenhagen, schon in Niebuhrs 
Rciseb. II. T. 20. abgebildet, einen Mann vor einem 
Altar oder einer Opfervase vorstellend, 2. lünf persi¬ 
sche Figuren von einem Cylinder aus Magnetstein, und 
3. eine pers. männl. Figur zwischen zwey geflügelten 
Einhörnern, von einem weisslichen Cbalcedonier, 
beyde. aus dem Wiener Cabinet von Eckhel mitgetheilt. 
Noch hatte Hr. von Köhler zu St. Petersburg dem sei. 
H. viele Zeichnungen pers. Figuren nach Pasten mit¬ 
getheilt, Die meisten Abdrücke waren nach uralten 
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Cylmde.rn, nicht aus Magnetstein sondern von Häma¬ 
tit, ohne Rad, aus freyer Hand, und meist vorzüg¬ 
lich schön, vermuthlich zu Amuleten gearbeitet, und 
Wohl zu unterscheiden von spätem, meist schlechtem, 
zum Theil aus Cbalcedonier, meist mit dem Rade ge¬ 
triebenen, und von den ägyptischen Käfern mit 
(neuerer) persis. Schrift. Eine Angabe dieser Zeich¬ 
nungen sind unter dem Titel, Proben persepolitan. 
Figuren in 5 Kupfertafeln ohne weitere Erklärung 
vorgelegt. 

Der zweyte Theil hatfolgenden Inhalt: S. 1 — 136. 
Preisschrift über den Ursprung der Sprache, nach der 
zweyten 1739. erschienenen Auflage. Zugaben: S. 
*87 — *99- Vorrede zu Lord Monboddo’s von G. A. 
Schmidt übersetzten Werk über den Urs» ung der 
Sprache 1734., und S. 200 — 2^. Uebt r Sprechen 
und Hören, aus der deutschen Monatsschrift, May 
1795-S.209 — 233. TithonunA Aurora. S.239—406. 
Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der 
Menschheit. Im dritten Theile ist von den Ideen zur 
Geschichte der Menschheit das 1—5. Buch, im 4ten 
das 6—lote, im 5ten das 11 —15, im 6ten das 16 — 
20ste Buch derselben Ideen enthalten. 

Der siebente Theil gehört nur zum Theil hieher: 
S. 1—26. Das eigne Schicksal. S. 27 — 42, Das 

Geheimnirs der Geschichte. S. 43 — 84* Ueberhaupt 
von Wissen und Ahnen, in drey Abschnitten: Philo¬ 
sophie und Schwärmerey, aus dem deutsch. Mercur 
1776-, von Wissen und Nichtwissen der Zukunft, 
aus den zerstreueten Blättern 6 St., Anhang: noch ei¬ 
nige Worte über Wissen, Ahnen, Wünschen, Hoffen 
und Glauben der Zukunft. S. 85—*12. Ueber die 
menschliche Unsterblichkeit, aus der 4ten Samml. der 
zerstr. • Blatt. S. 113—144. Blicke in die Zukunft, 
für die Menschheit, in vier Briefen. (Traum von die¬ 
ser Zukunft; ob Fortschritte zu erwarten? ob nöthig 
den Ausgang zu wissen?) S. 145 — 278- Ahnungen der 
eignen Zukunft, in 3 Aufsätzen: 1. Land der Seelen, 
Palingmasie und von der Seelenwanderung. Als An¬ 
hang, um den Band den andern an Grösse gleich zu 
machen, ist die Preissschrift: von dem Einfluss der 
Regierung auf die Wissenschaften, und den Wissen¬ 
schaften auf die Regierung; beygefügt. Nach des Her¬ 
ausgebers Urtheil „eine der schönsten Schriften des 
Verfassers. 

Den Inhalt des achten Theils erwähnen wir hier 
nur, wegen dor Gleichheit des Titels. S. 1 — 101. Vom 
Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, Be¬ 
merkungen und Träume, 1778- S. 101—311. Gott. 
Einige Gespräche über Spinoza’s System, nebst Shaf- 
tesbury Naturhymnus, nach der zweyten Ausgabe, 
1800. Als Anhang: S. 311 — 333. Liebe und Selbst- 
heit (1782) eiß Nachtrag zum Briefe des Hm. Hem~ 
sterhuis über das Verlangen (in s. verm. philos. Schrif¬ 
ten.) Unter H’s Handschriften hat sich auch eine voll¬ 
ständige Uebersetzung von Hemsterhuis Brief über 
den Menschen und seine Beziehungen gefunden, die 
nie in Druck gekommen ist. S. 339 — 370. Thomas 
Campanella, Stimme eines gsfesselten Prometheus 
aus seiner Kaukasushöhle, aus der Adrastea. Diese 
Aufsätze gehören einer künftigen Beurtheilnng an. 
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Untersuchung über den eigentlichen Sinn der hohem 

Analysis, nebst einer idealischen Uebersicht der 

Mathematik und Naturkunde nach ihrem ganzen 

Umfang (c). Von Ernst Gottfried Fischer. 

Mit einer Kupfertafel. Berlin, bey J0I1. Friedrich 

YVeiss. 1808- 8- 229 S. ohne Vorr, 

Den Inhalt dieser Schrift machen drey mit einander 

verwandte Abhandlungen aus: 1. Versuch einer idea¬ 
lischen Uebersicht der Naturkunde nach ihrem ganzen 
Umfang; 2. Versuch einer idealischeu Uebersicht der 
Mathematik nach ihrem ganzen Umfang; und 3. Un¬ 
tersuchung über den eigentlichen Sinn der höheren 
Analysis. Dem Titel nach zu urtheilen hat der Verf. 
die dritte Abhandlung als den Hauptgegenstand für 
die Leser hervorzuheben gesucht. Er ist auch ohne 
Zweifel der wichtigste, wiewohl hier, in Absicht 
auf Bearbeitung, nicht der gelungenste. Dieses Lob 
«■ebührt der zweyten Abhandlung, in welcher der Vf. 

so richtige Ansichten gegeben und so viele treffliche 
Bemerkungen eingestreut hat, dass es jedem aufmerk¬ 
samen, übrigens der Sache kundigen, Leser gewiss 
Vergnügen gewähren wird, hier auf einigen wenigen 
Bo^en zusammengestellt zu finden, was den Zusam¬ 
menhang der mathematischen Wissenschaften, wie 
auch ihre Anwendung auf Produkte der Natur und 
Kunst sehr bestimmt und umfassend angibt. Beson¬ 
ders verdient das, was'von S. 86—112 gesagt worden 
ist, einen uneingeschränkten Beyfall. Es wäre zu 
Wünschen, dass alles Uebrige dieser Schrift mit eben 
derselben Bestimmtheit und Klarheit abgefasst wate. 
Indessen scheint es uns, als hätte der \ erf. hier nicht 
immer mit der nötliigen Umsicht gearbeitet, und be¬ 
sonders die Ein würfe, welche ihm an vielen Stellen 
gemacht werden können, und lie er oft sogar selbst 
angedeutet hat, sich nicht vollständig und deutlich 
genug gedacht, folglich sie überall zu leicht genom¬ 
men. Diess gilt besonders von der ersten Abhand¬ 
lung, in w elcher daher noch Manches zu wünschen 

Erster Band. 

übrig bleibt. Tn der dritten Abhandlung herrscht 
zwar durchgängig ein Vortrag, der sich nirgend auf 
Ansehen stemmt, sondern, dem Gegenstände gemäss, 
nur nach Evidenz und Ueberzeugung strebt. Indes¬ 
sen ist es doch clic Abhandlung, welcher wir gera¬ 
de am wenigsten unsern Beyfall schenken können. 
Um diess im Allgemeinen gefällte Urtheil zu rechtfer¬ 
tigen, wollen wir die Abhandlungen in der Ordnung, 
wie sie auf einander folgen, durchgehen, und das¬ 
jenige herausheben ,. was theils mehr Bestimmt¬ 
heit der Begriffe, theils da, wo die Meynungen ge¬ 
iheilt sind, eine sorgfältigere Berücksichtigung der 
möglichst durenilachten Gründe und Gegengründe er¬ 
fordert hätte, wenn diese Schrift allen Lesern ohne 
Unterschied als ein sicherer Wegweiser in die Hände 
gegeben werden sollte. Nun zur Sache! 

Gleich anfangs in der ersten Abhandlung sucht 
dei V ei Fässer den Ausdruck identische Uebersicht zu 
rechtfertigen. Er versteht S. 4, nach Massgebung 
der Kantischen Philosophie, unter Idee eine Anwen¬ 
dung der schlechthin unbeschränkten Geisteskraft, 
und setzt sie jedem Begriff entgegen, welcher durch 
eine beschrankte (empirisch bestimmte) Anwendung 

eines Zweiges des Vorstellungsvermögens erzeugt 
wird. Demnach ist das erste Requisit einer Idee ab¬ 
solut fteyss Vorstellen, welches von keiner Erfah¬ 
rung abhängig ul oder Vorschriften annimmt, sondern 
6ich in der freyesten Selbstbestimmung oder Willkühr 
der Vorstellungskraft gründet. Nun sagt der Verf. 
Weiter S. >, die Idee ihr Object von aller Ein¬ 
schränkung, dep auch von aller Individualität entklei¬ 
de, dass sie durch kein wirkliches. Object, auch nicht 
einmal (wie etwa ein Allgemeinbegriff) in einem sol¬ 
chen därge. .eilt werden könne, weil sie absichtlich 
(also vollkommen willkübrlich) alle empirische Ein¬ 
schränkung abschneide u, s. f. Solchemnach ist es 
ein zweytts Requisit der Idee, dass sich kein wirk¬ 
liches Object auffinden lässt, in welchem sie darge¬ 
stellt werden kann. Endlich heisst es auch nach S. 6, 
dass die Idee einen blossen Zielpunct bedeute, dem 
sich das Empirische nur nähern solle, ohne es je zu 
erreichen; oder vielmehr, sie dürfe gar nicht, als 
in einer endlichen Entfernung erreichbar gedacht 

[=] 
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werden, denn was nicht erreicht werden könne, das 
dürfe auch kein Gesetz befehlen zu erreichen. Zu¬ 
folge dieser Aeusserurg muss nun das dritte Requisit 
einer Rice die Unerreichbarkeit- der selben durch dar 
Empirische, d. h. Mange] an aller Kongruenz oder 
Identität zwischen der Idee und dem Empirischen, 

welches unter sie subsumirt wird, seyn; denn wäre 
das Empirische identisch mit d< r Idee, so wäre diese 
völlig -et reicht, welches doch nicht Statt linden soll. 
Fassen wir nun diese Merkmale einer Idee zusam¬ 
men, so ist sie, mit andern Worten, eine absolut 
fr eye Vorstellung a priori, die so wenig ihrer Materie 
als ihrerForm nach auf empirische Verhältnisse Rück¬ 
sicht nimmt, und sich, unabhängig von. der Erfah¬ 
rung, über alle Erfahrung erhebt, unbekümmert, 
oh jemals ein Object Vorkommen mag, welches auf 
sie bezogen, oder, wie der Verf. es aus drückt, in 
W elchem sie dargestellt werden könne. Eine Vorstel¬ 
lung, welcher diese Merkmale zukommen, muss, 
nach der Bestimmung des Verfs., überall eine wahre 
Idee seyn. . Eine solche soll nun, nach S. 7, jeder 
W issenschaft zum Grunde liegen, Beyläufig entgeg 
lief Hr. F. zwar der Frage, ob nicht die Idee einer 
Wi ssenschaft von einer blossen Einbildung oder Schi¬ 
märe verschieden seyn müsse, mit einem Ja; findet 
aber doch (S. 5) wicht für nöthig, etwas mehreres 
hierüber zu sagen , als dass FernunJtideell von ästhe¬ 
tischen oder dichterischen Ideen und noch mehr von 
Schwärmerey und IJirngespinnsten verschieden sind, 
und dass es ausser dem gegenwärtigen Zweck liege, 
diese Begriffe und ihr gegenseitiges Verhältniss zu 
erörtern. Es wird sich nun bald zeigen, dass diese 
Erörterung, keinesweges überflüssig gewesen seyn 
würde, sondern dass der Verf. vielmehr gerade die¬ 
sen wichtigen Gegenstand hätte näher untersuchen 
lind genauer bestimmen müssen, um nicht denjeni¬ 
gen Theil der Leser, der hier Belehrung sucht, über 
das Wesen einer wissenschaftlichen Idee, und über 
die Möglichkeit, wie sie bey ihrer absoluten Unabhän¬ 
gigkeit von aller Erfahrung, dennoch für den empi¬ 
rischen Inhalt einer Wissenschaft Gesetzeskraft haben 
könne, in einer schwankenden Ungewissheit zu las¬ 
sen. Angenommen, dass die Idee, welche einer 
Wissenschaft zum blossen Zielpuncte dient, auf den 
sie so formaliter (obwohl nicht nothwendig, indem 
cs empirische Kenntnisse geben kann, zu denen keine 
Idee vorhanden ist und umgekehrt — bezogen wer¬ 
den soll, eine absolut freye, von allem Empirischen 
unabhängige Vorstellung sey: so würde nichts, durch¬ 
aus nichts die Idee zwingen können, einen Typus 
von einer Wissenschaft zu bilden und vorauszusetzen, 
auf welchen irgend etwas Empirisches hinbezogen 
werden könnte, oder welchem irgend etwas in der 
Erfahrung analog wäre. Ja es könnte sogar die Idee 
mit dem empirischen Inhalt, oder mit den durch die 
Erfahrung gegebenen Phänomenen in einer Wissen¬ 
schaft schnurstracks im Widerspruche stehen, ohne 
dass ihr der Vorwurf gemacht werden dürfte , sie sey 
eine Schimäre. Wenn man z. B. in der Naturlehre 

die Idee vorausschickt: „es ist nichts todt, sondern 
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überall Seele und etwas Beseeltes, und der Zielpunct 
aller Natureiklärung muss die Bemühung seyn, das¬ 
jenige an den empirischen Objecten theils aufzufassen 
thejis ausfindig zu machen, was dieser Idee die ge¬ 
summte Nalur accommodat macht;“ eine Idee, wel¬ 
che wirklich der Zielpunct der neuern Naturphiloso¬ 
phie ist, nach welcher unter andern die Himmels*- 
f'O per als iliiere angesehen werden müssen, die ge¬ 
gessen, sich geliebt, begattet, vermehrt haben u. d. g.: 
so würde, nach Hrn. F. zu imheilen, gegen die£e 
Idee, als Zielpunct einer Naturwissenschaft nichts 
einzuwenden seyn; denn sie hat alle Requisite, wel¬ 
che er von einer gültigen Idee verlangt: sie ist nem- 
lich fürs erste eine freye Vorstellung, sie hängt ferner 
nicht von der Erfahrung ab und lässt sich nicht von 
ihr vorschreiben; sie kann auch endlich nicht von 
der Erfahrung erreicht, oder im Einzelnen, im Indi¬ 
viduum dargestellt werden u. s. w. Wer diese Idee 
als Zielpunct hinsteckt, muss nur darauf bedacht seyn, 
alle Phänomene so zu deuten, dass das allgemeine Le¬ 
ben oder das Allthier daraus hervorgeht: folglich muss 
man alsdenn lediglich aut die lndicia des Lebens und 
der Beseelung, so versteckt sie auch liegen mögen, 
bey der Naturforschung Rücksicht nehmen, auf der 
andern Seife aber von allen gegen die Idee sich sträu¬ 
benden Erfahrungen abstrahiren, um jene als den 
frey gewählten I ypus der Naturwissenschaft zu re- 
spectiren. Ja wenn es gleich der Fall seyn sollte, dass 
kein einziges unter allen unorganischen Wesen sich 
zur Subsumtion unter diese Idee bequemte, so wür¬ 
de das nicht der Idee afs solcher, sondern lediglich 
den empirischen Objecten und der Ungeschicklichkeit 
des Beobachters oder Experimentators zur Last gelegt 
werden müssen, indem er nicht versteht, dasjenige 
an den unorganischen Körpern auszumitteln, was auf 
die, als Zielpunct hingestellte Idee sichtbar und evi¬ 
dent hindeutet. Also, nach der ersten Bestimmung 
des Vfs. würde Niemand berechtigt seyn, die Idee ei¬ 
ner Wissenschaft deshalb nicht als gültig und Maass¬ 
gebend anzuerkennen, weil sich kein empirisches Ob¬ 
ject findet, welches unter sie subsumirt oder nach 
ihr accommodirt werden kann; genug wenn die Idee- 
alle erforderliche Requisite hat: und an diesen fehlt 

ihjr, unter-der vorausgesetzten Bedingung, auch noch 
kein einziges. . 

Indessen lesen wir S. 7, die falsch gefasste Idee 
einer Wissenschaft weise der (freye«) Geistesthäii<r- 
keit einen unrichtigen Zielpunct an, und führe die 
Forschung auf einen falschen Weg. Also müssep doch 
wohl der Geistesthätigkeit gewisse Schranken oder 
eine gewisse Norm vorgeschrieben seyn, an welche sie 
sich zu halten hat, um nicht einen unrichtigen Ziel¬ 
punct aufzustellen. Ist denn aber eine Geist- sthätig» 
keit, welcher Schranken angewiesen sind, nicht of¬ 
fenbar eine beschränkte Thätigkeit? Wie reimt sich 
nun diese Beschränktheit mit der obigen schlechthin 
unbeschränkten Geisteskraft oder Vorstellung»!hälig. 
keit, die den Charakter der Idee ausmachen soll V _ 
Nach unserm Üanirhalten ist der Verf. seinen Lesern 
hier sehr vieles schuldig geblieben, und es wäre 
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\yplil nöthig gewesen, wenn er sich nun schon ein- 
m 1 auf die Definition einer Idee eingelassen hatte, 
auch noch weiter zu gehen und es deutlich aus einan¬ 
der zu setzen, ob es überhaupt vor aller Anschauung 
uttd Erfahrung reine Ideen* also (nicht Denkformen, 
sondern) Gebilde, durch blosses irey-es Voxstellen, so¬ 
genannte Geilankendinge gebe, zwischen denen und 
der Aussen weit eine Art von vovbestimmler Harmonie 
Statt finde, weil doch, bey genauer Aufmerksamkeit; 
immer Objecte in der Erfahrung angetroffen werden, 
die den Ideen einigermassen analog sind; oder ob die 
Idee einer Wissenschaft nichts anders sey, als der 
durch Abstraction gefundene höchste Begriff dersel¬ 
ben; oder ob, nach Maasgebung der Hämischen Kritik 
der reinen Vernunft Absehn. 3. 11, die blosse Sub¬ 
sumtion des Mannichfaltigen einer Wissenschaft unter 
die Kategorien, folglich die Ordnung desselben nach 
einer gewissen, aus der Natur der Sache und des Vor¬ 
stellungsvermögens (hier des Verstandes) herzuneh- 
inenden Topik ; ober ob auch wohl die Deduction der 
Möglichkeit einer Wissenschaft aus den intellectuel- 

len Fähigkeiten des V orsteilungsycrmögens, in Bezie¬ 
hung auf die eine oder andere Art vom Erscheinungen 
(z. B. Baümerfüllung, Lagenwechsel u. s. w.) im 
Baum und in der Zeit, die Idee einer Vvissenschaft 
genannt werden könne. Bedenken wir, dass Wissen¬ 
schaft Erkenntniss, diese ein Schliessen, ein örtheilen 
und Vergleichen, das letztere aoer etwas Gegebenes* 
yy-as sich vergleichenj lässt, voraussetzt, so ist selbst 
der allgemeine Begriff einer, Wissenschaft kein ivesui- 
tat eines freyen Spiels der Verstellung, sondern an 
gewisse Bedingungen gebunden , von welchen ihn 

keine Einbildungskraft ablösen kann. Nun muss aber 
die Idee mit dem Begriff einer Wissenschaft uberem- 
Stimmen , sonst ist sie leeres Phantom. Daraus folgt, 
dass sic kein willkürlicher Zielpunct einer Vorstel- 
lmwsthätigkeit sey, die von äusseren Bedingungen 
nichts wissen will, oder wie der V ci t. es ausdrückt, 
alle empirische Einschränkung (Bestimmung) ab- 
5 eh neidet. Unserer Meynung nach muss also jede 
richtige Idee einer Wissenschaft, das heisst die notli- 
wendige Topik ihres Inhalts nach Maasgebung der All- 
oemeinbegriife des Verstandes (Kategorien) sich aut 
einem richtigen Unheil über das Object der W issen¬ 
schaft gründen. Da kann also die Idee einer Wissen¬ 
schaft nicht das Product einer ganz ungebundenen 
Einbildungskraft seyn, die auf das, was in der Er¬ 
fahrung möglich ist, ganz und gar keine Rücksicht 
nimmt. Wahrscheinlich wollte der V'err. sclost diess 
letztere dadurch andeuten, dass er von fctlsdkgejass- 
ten Ideen spricht. Aber was falschgefasste Ideen sind, 
und wodurch sie sich am untrüglichsten kenntlich 
machen, davon erfährt der Leser hier gar nichts. Ist 
er also selber noch nicht mit seinem Begriffe von ei¬ 
ner Idee auts Reine gekommen; so weiss er hier m 
Wall»lieft nicht, woran er ist, u. läuft Geiahr, die rich¬ 
tige Idee der Wissenschaft mit einer unrichtigen zu 
verwechseln, eben darum, weil es der Definition 
überhaupt au Bestimmtheit, und übrigens an Merk 
malen fehlt, die eine Idee von der andern gehörig zu 

unterscheiden. Den ersten Schöpfern einer Wissen¬ 
schaft, sagt der Vf. S. 7, schwebt bey ihren unvoll¬ 
kommenen Arbeiten eine Idee vor; aber dann ge¬ 
wöhnlich dunkel und verworren oder gar verfälscht. 
(Es scheint aus der ganzen Schrift hervorzugehen, 
als wenn dieses Urtheil auch von JLeibuitzen und sei¬ 
ner Differentialrechnung gelten solle; wenn da$ Rt, 
so werden wir dem VT. zeigen, dass er eine sehr un¬ 
richtige Meynung hegt,) Seiner eigenen Aeusserung 
nach muss es also doch in der That nicht auf freye 
(ungebundene) Thäligkeit der Vorstellungskraft, son¬ 
dern auf gewisse Bedingungen ankommen, die aus 
dem Inhalt einer Wissenschaft und aus ihrem em¬ 
pirischen Gegenstände entnommen werden müssen. 
Warum durfte, der Vf. es wohl für eine falsche Idee 
der Alten erklären, die Physik als die Lehre vom er¬ 
sten Ursprünge der Dinge zu betrachten? Er sagt, sie 
war falsch deswegen, weil sie der Naturforschung 
ein Ziel aufstellte, das überall, auch nicht einmal in 
einem endlichen Grade, erreichbar ist. Also hier soll 
die Idee auf irgend eine Art erreichbar seyn; und oben 
ist ausdrücklich gesagt worden, die Idee sev uner¬ 
reichbar, auch könne kein Gesetz befehlen sie zu er¬ 
reichen. Was soll denn ein der Sache unkundiger Le¬ 
ser aus diesen widersprechenden Prädicat.en machen, 
oder wohin sich in die Mitte stellen? Tliut nicht der 
Vf., wenn wir uns ganz an die eigenen Worte seiner 
Definition halten, die er oben von einer Idee gegeben 
hat, den Alten offenbar unrecht, wenn er ihre Idee 
eine falsche Klee nennt, da sie doch alle, von ihm 
verlangte, Requisite einer gültigen Idee hat? — — 
Er erklärt sich weiter so: die Idee der Alten ist eine 
falsche Idee, weil sie als Urkenntnissquelle die meta¬ 
physische Speculation aufstellte, die immer ins Leere 
gehihrt hat, und ewig dahin fuhren wird, so oft sie 
etwas sucht, was ausser dem- Bewusstseyn liegt. Was 
diese letztem Ausdrücke sagen sollen, ist uns völlig 
unbegreiflich; denn etwas suchen, was ausser dem 
Brwusstseyn lie^t, wovon also niemand einmal eine 
Vorstellung hat, das leidet höchstens nur eine sehr 
gezwungene Deutung So viel aber leuchtet uns ein, 
dass der Vf. von hier an die freye Vorstellungsthäfig- 
keit an die Erfahrung verweiset, die sie zu berück¬ 
sichtigen habe, wenn sie von dem Makel frey bleiben 
will, eine falsche Idee genannt zu werden. Hier- 
bey wird aut das Bey spiel des Baco ,■ Copernikus, 
Kepplei', G'alilüi und Newton verwiesen, und end¬ 
lich die Methode der Naturforscher am Anfänge des 
neunzehnten Jahrhunderts , die von neuem dem 
Sehatfcnbilde (einer freyen Einbildungskraft) nach- 
laulen, das vor Baco fast zweytausend Jahre den 
menschlichen Geist geäfft hatte, gar sehr getadelt. 
Der Verb, nimmt hier also, wenigstens unvermerkt^ 
wieder zurück, was er vorhin aufgestellt batte, 
dass nämlich die Idee ein Product einer freyen 
Vorslellungsthäiigkeil und ein blosser Zielpunct seyn 
soll, welcher von keinem empirischen Objecte so 
oder so vorg^schrieben , oder erreicht werden könne 
und auch nicht erreicht werden dürfe. Noch auf¬ 

fallender ist es, wenn es S. 14 heisst, das höchste 
[2*] 



II. Stück. 

Ziel der historischen Naturkunde seycn allgemeine 
idealisehc Ansichten. Es sey aber der einzige zu¬ 
lässige Weg zu dem Aechtidealischcn mübsau es 
Studium des Einzelnen. Die genaue Eenntniss des 
Einzelnen müsse erst zu empirischen allgemeinen An¬ 
sichten (?) führen in deren sorgfältigem Studium 
die Vernunft allein den sichern Leitfaden in das hei¬ 
lige Land des Aecbtidealen hinüber finden kann. So 
wenig wir dies Räsonnement an sich tadeln wollen, 
so stimmt es doch nicht mit dem oben gegebenen 
Begriffe der Idee überein; denn diese soll freye 
Geistesthäiigkeit seyn, das Empirische zurück weisen, 
«ich über Wirklichkeit erheben (S. 10); und hier 
wird sie von der Erfahrung durchaus abhängig. S. 
17 heisst es gar, das Bedürfniss biete die Idee dar, 
und die Wissenschaft müsse sich zuweilen wohl 
über die Idee erheben, um den Rang einzunehmen, 
der ihr in der Reihe der. Wissenschaften gebühre. 
Oben war die Idee so hoch über die Wissenschaft 
erhaben, dass sie nicht erreicht werden konnte, 
und hier steht sie mit einem Mal unter der Wissen¬ 
schaft, und das Ziel ist niedriger, als das hinauf¬ 
zielende. — — In der That, wir sind ungern auf 
eine solche Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit des 
Ausdrucks Idee gestossen, und es wäre wohl zu 
■wünschen gewesen, dass der Verf. seine Leser nicht 
in so grosser Ungewissheit über seine eigentliche 
Meynung gelassen hätte, wiefern er glaubt, dass 
die Idee frey und unabhängig von der Erfahrutig 
einer Wissenschaft voraufgehen, und dieser, wel¬ 
che sie selbst niemals erreichen kann, dennoch Ge¬ 
setze oder Maasregeln vorschreiben, aber gleichwohl 
auch von dem Empirischen in der Wissenschaft; 
also von der Erjahrung abhängig seyn müsse, wenn 
sie ächte Idee seyn soll. Dieser Gegenstand ist of¬ 
fenbar zu wichtig, als dass Hr. F. nicht hätte allen 
Scharfsinn darauf verwenden sollen, um durch die 
genaueste Bestimmung des Begriffs einer Idee, als 
Zielpuncts einer Wissenschaft, die Träumereyen, 
welche sich, nach seiner Versicherung, jetzt in 
Deutschland wieder in das Studium der Naturwis¬ 
senschaft eingedrängt haben, in ihre Schranken zu¬ 
rück zu weisen. Schon der Ausdruck ,,idealische 
Uebersichtwelchen der Verf. der empirischen Ge¬ 
bers icht entgegensetzt, ist zu tadeln, indem er das 
nicht sagt, was hier verstanden werden muss, näm¬ 
lich ei ne Uebersicht des ideälischen oder intellectuel- 
len, das heisst unter die Kategorien geordneten Zu¬ 
sammenhangs der Wissenschaft. Eine Uebersicht 
ist nämlich die unmittelbare Vor6tellung(Anschauung) 
von einem gegebenen Mannichfaltigen zur Einheit 
erhoben. Wie kann denn diese Anschauung noch 
idealisch seyn? Der Gegenstand, welcher der An¬ 
schauung dargeboten wird, kann eine idealische oder 
empirische Einheit haben, nicht aber die Uebersicht 
dieser Einheit etwas blos Idealiscbes oder Empiri¬ 
sches seyn. Um so weniger war es zu billigen , dass 
der Verf. seinen Lesern einen durchaus bestimm¬ 
ten Begriff einer Idee, und die wahren Kennzeichen 
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schuldig blieb, an welchen eine ächte Idee von ei¬ 
ner falschen zu unterscheiden ist. 

So wie die Leser auf der einen Seite über Un¬ 
bestimmtheit der Begriffe zu klagen Ursache haben, 
kann es ihnen auf der andern Seite nicht entgehen, 
dass Hr. F. sich an vielen Stellen seiner gegenwär¬ 
tigen Schrift von grosser Vorliebe für gewisse An¬ 
sichten der abgehandclten Gegenstände, und eben 
dadurch manchmal zu einigen Missgriffen hinleiten 
liess. Wenn er unter andern den Unterschied der 
organischen Körper (im Thier-und Pflanzenreiche) 
in ihrer innern Beschaffenheit, dem Empfinden und 
Nichtempfinden, setzt: so lässt sich dieser mehr, 
als der Unterschied, welcher sieh auf äussern Be¬ 
schaffenheiten gründet, in Anspruch nehmen. Denn 
so apodictisch kann doch wohl nicht dargethan wer¬ 
den, dass nur in den Thieren Sensibilität, in den 
Pflanzen aber lediglich lrritabililität vorhanden sey. 
Woraus will man dies unutnstösslich beweisen? 
Etwa aus dem Bau der Pflanzen? Dann würde man 
auch dem Polypen die Sensibilität absprechen müs¬ 
sen, weil er einen ganz anders organisirten Körper 
hat, als andere Thiere. Auch der Mangel an Aeus- 
serung kann hier nicht entscheiden, weil es theils 
gewisse Zustände des thierischen Organismus, z. 13, 
den Schlaf, den Tetanus u. s. f. giebt, in welchen 
Sensibilität wohl vorhanden ist, aber dem Beobach¬ 
ter nicht in die Augen fallen kann; theils aber auch 
Thiere giebt, die einen so niedrigen Grad der Sen¬ 
sibilität haben, dass beynahe Experimente dazu er¬ 
fordert werden, um sich von ihr zu überzeugen. 
Unter allen hierher gehörigen Erscheinungen ist wohl 
keine so merkwürdig, als die Lethargie derjenigen 
Säugthiere, die einen Winterschlaf halten. Der Sie¬ 
benschläfer behält in diesem Zustande so wenige 
Empfindung übrig, dass er sich zergliedern lässt, 
ohne ein Zeichen des Schmerzes zu geben. Und 
gleichwohl sind äussere Bedingungen da, welche 
das Empfindungsvermögen wieder in Tbätigkeit se¬ 
tzen. Wie wenn es auf unserer Erde blos an den 
äussern Bedingungen fehlte, durch deren Daseyn 
die Pflanzen genöthigt würden, ihre Empfindung 
zu äussern ? — —• Ueberhaupt ist Empfindung eine 
Erscheinung, von welcher noch Niemand angeben 
kann, aus welchen Ursachen sie heifliesst. Je mehr 
wir uns darauf einlassen, das Wesen derselben auf¬ 
zudecken, desto mehr sehen wir ein, dass es ein 
Räfhsel bleiben muss/ Nun eignet sich aber nichts 
Problematisches in den Wissenschaften zu einem 
Eintheilungsgrunde: daher wäre es gerathener ge¬ 
wesen, der Verf. hätte 6ich darauf nicht gestemmt. 
Wenn S. iQ behauptet wird, Empfindung könne 
nicht ohne Bewusstseyn gedacht werden, so ist dies 
ein Satz, der gutwillig eingeräumt werden muss, 
wenn er Allgemeinheit haben und für andere Indi¬ 
viduen, als vollkommner organisirte Thiere, folge¬ 
gebend seyn soll; wer es nicht gutwillig thun will, 
sondern entgegnet, dass dies Gedaclitwerden, als 
Kriterium der Möglichkeit und Unmöglichkeit, blos 

von unserer individuellen Beschaffenheit entlehnt. 
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nicht aber durch allgemeine innere Wahrnehmung, 
nämlich durch Versetzung des menschlichen Bewusst- 
seyns in die innere Beschaffenheit jener Objecte, 
zur Gewissheit gebrächt werden Könne, den wird 
der Verf. durch seinen entscheidenden Ausspruch 
gewiss nicht zwingen, ihm beyzupflichten. Er 
hätte diesem nach besser getban, den oben erwähn¬ 
ten Unterschied in den äussern Beschaffenheiten der 
organisirten Körper aufzusuchen, obgleich dies auch 
seine vielen Schwierigkeiten hat, indem die Natur 
der scientifischen Eintheilung durch scharfe Gränz- 
linien Keinesweg.es zu Hülfe kommt. Auch S. 19 
scheint uns eine vorgefasste Meynung hervorzuste¬ 
chen, wenn es dort hebst: „In den Pflanzen muss 
eine geheimnissvolle Kraft liegen, die den Stoß, der 
iii ihren Wirkungskreis kommt, beherrscht, und 
die sichtbar sich berührenden Theile zwingt, sich 
nach ganz andern Gesetzen zu bilden oder zu mi¬ 
schen, als ausser ihrem Wirkungskreise, ja nicht 
selten auf eine den Gesetzen der Mechanik und 
Chemie ganz entgegen gesetzte Art.“ Was fürs erste 
den Ausdruck „geheimnissvolle Krafli* betrifft, so 
ist die Frage, ob die Kraft, welche den Krystall 
bildet, weniger gtheimnissvol! sey, ja nicht aus der 
Acht zu lassen. Erkläre uns doch der Verf. einmal 
genügend, wie es zugehe, dass aus einer tre* fba- 
reu Solution, in welcher zunächst nichts als tro¬ 
pfen und Kugeln von einander abgesondert werden 
und erstarren sollten, so mancherley von der Kugel¬ 
gestalt abweichende primitive und secundäre Kry- 
stallformen zum Vorschein kommen. Ist denn liier 
die Bildung so simpel und so plump, dass alleß nur 
vermittelst einer centripetalen Anziehung zusammen- 
gerafft zu werden braucht ? Oder sind hier nicht 
auch viele Abweichungen von dem blossen Zusam¬ 
menballen sichtbar, die sich in mehreren uns bis 
jetzt völlig unbekannten attractiven, repulsiven und 
beyde modificirenden Kräften gründen? Erkläre uns 
auch der Verf. in welchen Kräften sich die gleich¬ 
artigen Mischungen der so verschiedenen geognosti- 
schen Formationen und ihr bestimmter Charakter, 
dass nämlich die eine Kieselig, die andere thonig, 
die dritte kalkig, die vierte kohlig u. s. w. ist» grün¬ 
den. Wird er nicht eingestehen müssen, dass wir 
dies alles bis jetzt auch noch nicht begreifen?-— 
Es war also kein ausschliessendes Prädicat, dass die 
Bildung der Pflanzen und organisirten Körper über¬ 
haupt durch eine geheimnissvolle, d. h. uns noch 
unbekannte Modification der attractiven und repul- 
siven Kräfte geleitet werde. Fürs zweyte, wenn der 
Verf. den Satz behaupten will, dass die organische 
Mischung und Form nach keinen chemischen Ge¬ 
setzen erfolge oder ihnen oft entgegen laute, und 
cs S. 50 sogar für wunderbar erklärt, dass es noch 
jetzt Physiologen giebt, welche in der Bildung fe¬ 
ster organischer Theile nichts als Kristallisationen, 
in der Entstehung organischer Säfte nichts, als che¬ 
mische Mischungen erblicken, da doch ein gründli¬ 
ches Studium der Mechanik und Chemie jeden un¬ 

befangenen Kopf überzeugen müsse, dass alle Me- 
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clianik nicht binreiehe» ein einziges Blutgefäss, dass 
alle Chemie nicht hinreiche, einen einzigen Tropten 
Blut zu erzeugen ; dass in diesem geheimuissvollen 
Tlieil der Schöpfung eine höhere Art von Krätten 
und unsichtbare Stoffe, deren Daseyn wir nur ahnen 
können, eine Rolle spielen: so ist dies genauer er¬ 
wogen, eine, eben so vorgefasste Meynung, der sich; 
mehrere nicht unerhebliche Thatsachen und fragen, 
entgegen stellen lassen, j wo man folglich nicht so 
entscheidend aussprechen kann, dass nur diese-An¬ 
sicht gelte, und jene ganz verwerflich sey. Es ist 
recht gut, dass die idealische Ansicht des Veris. 
und anderer gutmeynender Physiologen aus der or¬ 
ganischen Korperwelt etwas Höheres und Vorneh¬ 
meres machen will, als aus der unorganischen; aoer 
möge uns doch diese vielleicht nur zu eitle und zu 
egoistische Idee ja nicht verleiten, in der Natur da 
blos mft halben Augen zuzusehen, wo noch I au- 
senderley zu untersuchen ist, bevor eine Meynung 
wie jene so felsenfest steht, dass man darauf tro¬ 
tzen kann. Wer ist denn nun schon so apodiktisch 
davon überzeugt, dass die Natur es nicht in ihrer 
Gewalt habe, aus denselben Substraten durch ver¬ 
änderte Modification und Combination bald psychi¬ 
sche bald somatische Erscheinungen hervorgehen zu 
lassen? Entscheide doch Niemand eher, als bis wie 
alles gesehen und alles durchschaut haben. frey- 
l'ich geben einige bekannte Stoffe in der Werkstätte 
des Organismus andere Erscheinungen, als im Ge¬ 
biete der unorganischen Körper; aber sollen wir 
daraus dort gleich auf eine Abwesenheit derjenigen 
chemischen Gesetze sehliessen, die sich hier über¬ 
all aussprechen? Finden denn im Organismus ganz 
und gar keine chemischen Wirkungen Statt, keine 
Auflösungen, Zersetzungen, Mischungen, Entmi¬ 
schungen, Ausscheidungen (Secrctionen) kein Ge¬ 
rinnen oder Kryslallisiren (Festwerden mit bestimm¬ 
ter Form) z. B. der Knochen, die, nach Cafclani’s 
meisterhafter Untersuchung, beym Menschen aus¬ 
wendig aus schräge liegenden, inwendig aus netz¬ 
förmigen Fasern bestehen, bey andern Säugetbieren 
aber eine andere Krystallform haben; oder der Un¬ 
form des Organismus überhaupt, die eine Zusam¬ 
menfügung von Zellen ist? \Wienun, wenn dessen 
ungeachtet, dass der Verf. es für so sehr anstössig 
halt, am Ende doch entdeckt würde, dass jede be¬ 
sondere Form eines Thier - und Pflanzen - Körpers 
von der Ungestalt einer einzigen ersten Zelle, als 
der primitiven Krystallform, aus der sich die nach- 
herige symmetrische Form des ganzen Zellensystems 
entwickelt, oder von dem ersten Verein einer ge¬ 
wissen Anzahl von Urzellen zur ersten secundäreu 
Form u. s. w. abhängig wäre? Dass im organischen 
Körper Zelle an Zelle hängt, und vielleicht die ein¬ 
fach scheinende Muskelfaser auch nichts weiter ist, 
als Zellgewebe-wer kann oder will das leug¬ 
nen? Hat denn Hr. F. schon alles gesehen was da 
ist, und wie cs ist? Die Organisation des Polypen 
erscheint wie eine Masse Kleister oder Gallerte; 
aber ist sie darum nicht zellig? Saugt sie denn 
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nicht eia ? assimilirt sie nicht ? erweitert sich nicht 
das Zellgewebe? Oder gründet cs sich nicht in der 
Urform wie auch in der secundärcn Zellform des 
Polypenkörpers, dass man ihn zerstückeln kann, so 
unregelmässig als man will, und doch immer wie¬ 
der ein dem vorigen ähnliches Ganze zum Vorschein 
kommt? Gründet sich nicht auch die gewaltige Re- 
productionskraft gewisser Reptilien und Crustaceen 
tl-.cils in der primitiven theils in der secundären 
Form der Zellen? Verneine uns Hr. F. diese Fragen 
doch einmal mit apodiktischer Gewissheit! — — 
Dass die Theile des Fötus nicht augenblicklich alle 
zugleich da sind, oder das Ganze wie mit einem 
einzigen Schlage vollendet ist, sondern dass jene 
nach und nach entstehen, und zwar niclit durch 
blosse Ausdehnung von,innen, sondern, wie in der 
unorganischen Körperwelt, durch Ansatz von aussen, 
nämlich ausserhalb der ersten oder frühesten Urzel- 
len, wird Hrn. F. wohl nicht unbekannt seyn. Istdenn 
dies etwas anders, als ein Krystallisiren ? Wirkt hier 
nichts als eine höhere Kraft, weiche über die che¬ 
mischen Gesetze erhaben ist, und an welcher diese 
im Organismus überall scheitern? Wenn die Ver¬ 
unstaltung und Halbzerstörung der Urzellen auf che¬ 
mischem Wege (z. B. in der Rachitis, in syphiliti¬ 
schen und gewissen örtlichen Krankheiten anderer 
Art) Afterorganisationen unter so mancherley Gestal¬ 
ten hervortreibt; W'o bleibt denn da die höhere Kraft, 
welche die Abnormitäten bändigen, diese der indi¬ 
viduellen Bestimmung eines organischen Körpers 
widerstreitenden Producte verhüten sollte? Resul¬ 
tat aber nicht diese verrueynte höhere, so wie die 
ganze bildende Kraft und der Modus ihrer Action 
aus den so oder so geformten festen Theilen selbst? 
Wie verschieden sind die Seeretionen der mancher- 
ley Drüsen, obgleich ein und dasselbe Blut hindurch 
geht! Oft mag auch das Modificirende eine sehr all¬ 
tägliche Erscheinung z. B. stärkerer Druck und grös¬ 
sere Wärme, oder eine sehr gemeine Substanz, als 
Kali, salzsaures Natrum, Phosphor u. s. w. seyn. 
Wie stark wirken Kohlenstoff, Kochsalz und ähnli¬ 
che antiseptische Mittel den Gährungsprocessen, der 
sogenannten Verwandtschaft der Zersetzung, in Ihie- 
rischen Cadavern entgegen. Und sind jene Stoffe 
denn so viel höhere Kräfte, als Salpeterstoff, Sauer¬ 
stoff, Wasserstoff, Phosphor, Kalkerda, Lichtstoff? 
Es muss doch wohl nicht so ganz unmöglich seyn, 
wenn wir das unorganische, wenigstens noch r-nge- 
formte Flüssige im Ey betrachten, dass durch die 
Verbindung von gewissen Mischungen und schickli¬ 
chen Reagentien so etwas Dominirendes für das sich 
selbst bildende und reproducirende Resultat mate¬ 
rieller Kräfte auf chemischem Wege hervorgehen 
kann. Ist es denn wirklich so höchst „wunderbar,“ 
wenn der wissbegierige unbefangene Forscher, der 
sich den vermeynten Rang und die poetischen bü- 
liern Würden der verschiedenen Naturkörper nicht 
blenden lässt, sondern sie für das nimmt, was sie 
in den Händen der formenden und zerstörenden Na 
tur wirklich sind-verschiedene physische Pro¬ 

ducte um. sicher zu gehen und nicht blos zu 
phantasiren , die Erscheinungen dieser materiellen 
Ki äfte, den Uebertritt flüssiger Körper in den Zu¬ 
stand der Festigkeit unter einer bestimmten Form 
(Krystallisatipn) und den Uebergang dieser letztem 
Wieder in die Gasform, für chemische Wirkungen 
ansieht? —- — Dass die Mischungen und Entmi¬ 
schungen im Organismus oft anders erfolgen, als 
im Sibmelztiegel und in der Retorte, ist gar kein 
Wunder. Nehme man doch auf die Mittel und Um¬ 
gebungen Rücksicht, in denen die chemischen Wir¬ 
kungen der sogenannten anorganischen und organi¬ 
schen Körper vor sich gehen. In diesen letztem 
sind so viele Agentien, welche die chemischen Ope¬ 
rationen modiiieiren, die Säfte der Drüsen, die bald 
alkalinisch, bald seifig, bald eyweisartig, bald se- 
lös, bald phosphorhaltig oxydirt u. s. t, gegen wir¬ 
ken; die Wärme, die wahrscheinlich vorhandene 
galvanisch-electrische Kraft u. a. m. die fürwahr, auf 
die Solutiönen in der Retorte angewandt, au,ch ganz 
andere Resultate geben würden, als wenn diese 
chemischen Processe so isolirt und so der Ruhe 
überlassen vorgenommen werden. Hr. F. meynt S. 
50, dass deshalb im Organismus keine mechani¬ 
schen und chemischen Wirkungen vorhanden seyen, 
weil diese nicht so etwas organisches, z. B. einen 
nähern organischen Bestandtheil, wie etwa Blut, 
herv 01 oringen können. Er hat nur vergessen liin- 
zuzusc tzen ,,i?i den Händen des Scheidekioistlers,** 
Sobald er diesen offenbar nöthigen Zusatz macht, 
kann man mit eben dam Recht behaupten, dass’ 
auch in der unorganischen KörpenvelV keine me¬ 
chanischen und chemischen Wirkungen Statt finden; 
weil unsere Scheidekunstler; so gut sie auch immer 
autlösen und absondern mögen, doch nicht im 
Stande sind, 'Solche unorganische Körper zusam- 
menzusetzen, als das Mineralreich uns liefert. In 
den Händen eines Berthollct, Klaproth, Proust, 
Vauquelin, u. s. w. islj die analytische Chemie eine 
sehr achtungswürdige Wissenschaft; aber wie dürf¬ 
tig und armselig sicht es überall noch mit der syn¬ 
thetischen Chemie aus. Welcher Chemiker, weni¬ 
ger ruhmredig als Achard und IPinterl, darf sich 
rühmen , dass in seinen Händen aus Kieselerde 
Milch - Quarz, edler Opal, schwärzlich gefleckter 
Feuerstein , oder aus I h-onerde und Kieselerde To¬ 
pas, oder aus diesen mit etwas wenigem Eisenoxyd 
\ ei blinden, bald Korund bald Felesin u. d. o-, ent¬ 
standen sey? Oder glaubt Hr. F. dass es’leichter 
angehe, der Natur einen Tropfen Naphtha (Bitu¬ 
men Naphtha) als einen Tropien Blut, leichter ei¬ 
nen Apatit als einen Knochen, leichter ein Stück 
Granit als Hirnmark, leichter aus Kohlenstoff einen 
Diamant als Holzfaser nachzubilden? Und ist denn 
die Bewegung des Bluts mittelst des Herzmuskels, 
sein Abfangen oder Aufstauen mittelst der Valveln in 
den Venen und lymphatischen Gefässen nicht ganz 
hydraulisch; die Anheftung der Muskeln, die Eiu- 
lenkung und Bewegung der Knochen u. s. w. nicht 
ganz geostatisch oder in die Mechanik fester Körper 
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gehörig? Wenn ferneiTCjein bekannter Physiologe, 
dessen Lobredner der Verfasser liier gewesen ist, 
behaupten darl, dass jetzt noch neue Thierarten 
entstehen können, oder, sollte dies ja zweideu¬ 
tig seyn, wenn es wahr ist, dass anstatt der an¬ 
geblich ausgestorbenen, zum Theil verschütteten, 
aus dem bchoss der Erde eine andere jüngere 
Thier- und Pflanzen-Welt hervorgegangen ist; durch 
welche Naturkräfte entstand diese wohl? Allerdings 
kann man hier nicht rasch antworten; aber wenn 
die organischen Körper einmal, auch nur zum Theil, 
weg sind, was für andere Kräfte und Wirkungen 
als chemische und mechanische bleiben übrig, um 
neue organische Formen , oder ganz neue Gattungen 
hervorzubringen? Mag der Verf. auch die jüngeren 
Tliiere aus Eyern entstehen lassen, so ist eie Frage 
wieder, woher entstanden diese letztem? Auch ist 
der Stoff im Ey noch kein organisches Wesen, son¬ 
dern eine Mischung aus Grundstoffen, die der Gäli- 
rung und der Fäulniss unterworfen sind. Wie aber? 
sollten Gährung und Zersetzung keine chemischen 
Wirkungen seyn, und sollte der Stoff, der sich selbst, 
als untervvorten den chemischen Gesetzen der Mi¬ 
schung und Entmischung, ankundigt und beurkundet, 
im Fortgange seiner Veränderung, seiner Umbildung, 
Reproduction u. s. w. von chemischen Gesetzen gar 
nichts mehr wissen? Wo geschieht denn der Sprung 
aus dem Gebiete der Chemie in ein ganz anderes 
Feld der Wirkungen, und wo ist denn dieKluit sicht¬ 
bar, die hier doch Statt finden müsste? Wo wal¬ 
tet und weilt endlich die angeblich höhere, im 
Organismus über alle chemische Wirkungen domi- 
nirende Kraft in den Heudecocten, im aufgelö- 
seten Kleister oder im Fluss - und Brunnenwasser, die 
ohne alle präformirte Eyer, in welche man sie hin¬ 
dichten könnte, den völlig unorganischen Stoff er¬ 
greift, den Gesetzen der chemischen Verwandtschaft 
entreisst, und einen organischen Körper, unter dem 
Namen Infusionethier, hervorbringt? Doch wir wol¬ 
len mit Hrn. F. nicht weiter über diesen Gegenstand 
rechten; denn es liegt uns keinesweges daran, das 
GJgentheil von seiner Meynung darzuthun, sondern 
wir halten es nur für Pflicht, die Wissenschaft und 
das Feld der Untersuchungeh vor Machtßprüchen zu 
verwahren, wenn noch keine Erkenntniss da ist, die 
»ich auf etwas anderem als puren Vermuthungen und 
auf einer besondern Vorliebe für diese oder jene Mey¬ 
nung gründet. Gestehe man doch lieber, dass wir 
hier ohne viele und mühsame Untersuchungen noch 
nicht entecheiden können, und dass diese grosse Ar¬ 
beit unsem Nachkommen Vorbehalten bleibe, wenn 
wir nichts weiter thuri wollen, als darüber räson- 
niren. 

So einseitig die Ansicht des Verfs. io Absicht auf 
Bildung organischer und unorganischer Körper in 
dj-ser öchrift ausgesprochen ist, so wenig scharf 
scb. int uns auch die Gränzlinie zwischen Mechanik 
und Chen h gezogen worden zu seyn, obgleich S. 3# 
versichert wird, dass es nach der dort gegebenen Cha¬ 
rakteristik gar nicht mehr schwierig seyn könne. 

jede Naturerscheinung, in Hinsicht des mechanischen 
und chemischen Gepräges bestimmt zu unterschei¬ 
den. Hr. F. sagt S. 27: ,,die Erscheinungen in der 
anorganischen Natur zerfallen in räumliche und ma¬ 
terielle Veränderungen , jene machen die Mechanik, 
diese die Chemie aus.“ S. 31 wird dieses noch et¬ 
was erläutert und dahin bestimmt, dass bey der me¬ 
chanischen Erscheinung eine körperliche Masse ihren 
Ort verändere, bey der chemischen hingegen blos ge¬ 
wisse unsern Sinnen wahrnehmbare Wirkungen in 
einem von Körpern erfüllten Raum fortschreiten. 
Das Hauptmerkmal der mechanischen Erscheinungen 
ist also bey dem Verf. Raumveränderung. Nun fra¬ 
gen wir: wohin gehören die statischen Erscheinun¬ 
gen, wenn entgegen wirkende Krä te sich im Gleich¬ 
gewicht erhalten ? Dass diess Wirkungen sind, wird 
uns der Verf. vermuthüch nicht abstreiten: also müs¬ 
sen in der Statik lauter chemische Wirkungen Vor¬ 
kommen; denn mechanische sind es, nach der hier 
festgesetzten Charakteristik nicht, weil die Massen 
ihren Ort nicht verändern. Oder sollen wir ausser 
den „erschöpfenden zivey Classen“ von Erscheinun¬ 
gen S. 27» nämlich den mechanischen und chemi¬ 
schen, nun noch, als eine Zugabe, die statischen be¬ 
sonders aufführen ? Und wie sollen diese charakteri- 
sirt werden? — — So wenig hier das Merkmal der 
Ortsveränderung den allgemeinen Charakter aller me¬ 
chanischen Erscheinungen angibt, so wenig sondert 
es auch die chemischen Erscheinungen von den me¬ 
chanischen überall richtig ab. Denn, wenn auch der 
Verf. auf den Ausdruck Masse hier ein besonderes 
Gewicht legen wollte, so ist Masse nichts anders, 
als eine Menge von Materie, die bald gleichartig, 
bald ungleichartig seyn kann. So sagt man unter 
andern: Erdmasse, Thonmasse, Kalkmasse, Wasser« 
masse, Blutmasse, Luftmasse u. s. w. Das Wort 
Masse kann also hier nicht als ein Coefficient betrach¬ 
tet werden, der, wie in der Theorie der mathema¬ 
tischen Reihen, das wieder ausgleicht, was durch 
eine an sich nicht richtige Annahme in den Begriff 
der Sache Falsches hineingekommen ist. Es kann 
nämlich kein Mensch läugnen, dass bey allen chemi¬ 
schen Zersetzungen, vorzüglich bey Gährungs -, Oxy- 
dations- und Desoxydations -Processen , Ortsverände- 
rungen, nicht nur innerhalb desjenigen Raums, in 
welchem sich das Menstruum befindet, sondern auch 
entfernende Bewegungen Vorkommen. Wie oft son¬ 
dert sich Kohlensäure, Kohlen wasserstoßgas, Schwe¬ 
felwasserstoffgas, Salpeterstoffgas ab ! \\ ie oft besteht 
die chemische Wirkung darin, dass die ganze Masse 
ihren Ort verändert, z. B. beym Entzünden und De- 
toniren des Schiesspulvers, des übersalzsauren Kalis, 
des Knallsilbers, Knallgoldes u. a. m. Düse Erschei¬ 
nungen sind offenbar Ortsveränderungen von Massen, 
und würden, zuidge der Rubricirung des Verte, in 
die Mechanik gehören müssen ; und duch w ird sich 
kein einziger unter allen Chemikern und Physikern 
dazu verstehen, sie mechanische Erscheinungen zu 
nennen. Wenn man dagegen einer Masse, z. B. ei¬ 
ner Menge Wassers, in einem eingeschlossenen Raum 
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eine kreisende oder oscillircnde (Wellen werfende) 
Bewegung gibt, durch welche mancherley Erschei¬ 
nungen, z. B. das Trübewerden, das Schäumen U. 
der gl. zum Vorschein kommen: so würden diess, 
nach der Angabe des Verfc. chemische Wirkungen 
seyn, weil liier keine Ortsveränderung Statt findet. 
Aber wer wird ihm das zugeben wollen oder dür¬ 
fen? Ferner ist es bekannt, dass durch blosses Schla¬ 
gen und Bütteln (also blosses Erschüttern im unver¬ 
änderten Raume) sich das pflanzcnartige Fett, die 
Butter, von der Milch und der Faserstolf aus dem 
Blute, durch Maceration der Kleber aus dem Teige 
vom Weizenmehl absondert u. dergl. Will der Vert. 
diess chemische Wirkungen nennen, so timt er der 
Sache Gewalt au; nennt er es mechanische, so 
ist offenbar seine Charakteristik falsch. — — Wir 
können bey dieser Gelegeheit nicht unterlassen zu 
bemerken, dass der Unterschied zwischen mechani¬ 
schen und chemischen Erscheinungen in verschiede¬ 
nen andern Schriften , deren Verfasser der Idee nicht 
zu viele Freyheit Hessen, sehr richtig angegeben wor¬ 
den ist. Möge diese Bemerkung Hrn. F. ein Wink 
seyn, dass man der blossen Idee, die sich lediglich 
über die Erfahrung aufschwingt., und alle sorgfältige 
Vergleichung empirischer Verhältnisse verschmähet, 
nicht immer trauen dürfe. Der ganze Fehler liegt 
hier darin, dass der Eintheilungsgrund blos von den 
äusseren Bedingungen, Buhe und Bewegung, aber 
weiter nicht von den empirischen Verhältnissen der 
Massen, die sich in einem oder dem andern Zustande 
befinden, hergenommen Werden sollte. Ein ähnli¬ 
cher Fehlgriff, der jedoch weniger erheblich seyn 
dürfte, ist S. cg dadurch begangen, dass die beyden 
formellen Vorstellungen Raum und Zeit als zwey 
getrennte Felder für die Abtheilungen in der Natur¬ 
lehre betrachtet worden sind, welches doch schon 
deswegen nicht füglich angeht, weil jede Naturer¬ 
scheinung sowohl in der Zeit als im Baume wahrge- 
nommen werden muss, folglich keine Phänomene 
dieser Art gegeben werden können, die blos im 
Baume, oder blos in der Zeit Vorkommen. Es heisst, 
nämlich a. a. O. „die allgemeine Naturlehre betrach¬ 
tet den ganzen Zusammenhang der Naturerscheinun¬ 
gen, und diess entweder nach Verhältnissen des 
Baums oder der Zeit, ln der ersten Hinsicht ist sie 

Kleine Schriften. 

Lettre a Madame la Comtesse Fanny de Beauharnois conte- 

nant uh recit des evenemens, qui se sont passes e Lübeck 

dam la journce du leudi 6. Nov. 1306. et les a’uivantes. 

Troisieme Edition , ißoS« (12 grO 

Fillers Biicf an die Gräfin Fanny von Beauharnois, enthal¬ 

tend eine Nachricht von den Begebenheiten, die zu Lü¬ 

beck an dem Tage, Donnerstag den 6. Nov. lßoö. und 

folgenden vorgefallen sind. Aus dem Franzos, übersetzt. 

physische Erdkunde oder physische Sternkunde; 
nach Verhältnissen der Zeit betrachtet, Geschichte 
der Natur, welche in dem gegenwärtigen Zustande 
der Natur Data aufzufinden versucht, um die ehemals 
wirklichen oder künftig möglichen Zustände der Na¬ 
tur zu beurtheilen u. s. w. “ Die Geologie liefert, 
nach dem Verf., nicht zu verachtende Bruchstücke 
dieser Geschichte der Natur oder der Himmelskörper, 
Wir müssen gegen jene Eintheilung bemerken, dass, 
indem die physische Himmelskunde und die Ge¬ 
schichte der Natur im Grossen hier, vermittelst der 
Vorstellungen Baum und Zeit, von einander geson¬ 
dert werden sollten, der Begriff der einen so wenig 
als der andern genau und scharf angegeben werden 
konnte; weil die physische Himmelskunde nicht 
blos des Raums, sondern auch der Zeit, und umge- 
keht die Geschichte der Natur (des sichtbaren 
WcltgpbäHdes) nicht blos der Zeit, sondern auch des 
Raums zu ihrer Möglichkeit bedarf. Denn so wenig 
physische Himmelskunde sich ohne Maass der Ent¬ 
fernungen, Bewegungen, Geschwindigkeiten, Per- 
turbationen u. s. f. zu Stande bringen, und das er¬ 
forderliche Messen im Grossen ohne Zeit und Zeit¬ 
verhältnisse verrichten lässt; eben so wenig ist der 
Raum oder das Nebeneinanderseyn der Himmelskör¬ 
per für den Kosmo - Archäologen von der Zeit zu 
trennen. Denn Hr. F. hat nicht daran gedacht, dast 
hier eine Wissenschaft, eine deutliche Einsicht ia 
Wirkungen und Ursachen zu Stande gebracht wer¬ 
den soll, dass es also auf eine Aetiologie ankomme, 
bey welcher schlechterdings auf Raumverhältnisse 
sowohl, nämlich auf gegenseitigen Einfluss aller 
Wcltkörper durch Licht, Gravitation, gemeinschaft¬ 
liche Schwerpuncte, Abstände, Axenlagen u. dergl.; 
als auch auf Verhältnisse der Zeit, des Nacheinan¬ 
der-Anwesendseyns der Himmelskörper in gewissen 
.Himmelsräumen u, s. w. Rücksicht genommen wer¬ 
den muss. Mithin kann man die formellen Vorstel¬ 
lungen Raum und Zeit keinesweges als Absonde- 
rungsprincipien der oben angegebenen Wissenschaf¬ 
ten gebrauchen, so sehr sich auch der Freund von 
idealischen Ansichten in dieser leicht aiifgefundenen 
Eintheilung anfangs gefallen mag. 

( Der Beschluss folgt.) 

Dritte Auflage. Amsterdam, Kunst- und Industriecom¬ 

ptoir. 1808. 102 S. 8- (12 gr.) 

Der Brief, ursprünglich nur in einer kleinen Zahl 

von Exemplaren gedruckt, die statt handschriftlicher Co- 

pien dienten, wurde bald bekannter, musste neu gedruckt 

werden, und ist als ein wichtiges Actenstück eines Au¬ 

genzeugen einer traurigen Geschichte zu betrachten. Man 

muss ihn im Original lesen. Wie schlecht die Ueber- 

Setzung ausgefallen sey, lehrt schon der Titel. Bey die¬ 

ser Ausgabe ist eine sehr lesenswerthe Nachschrift hinzu¬ 

gekommen, verrauthlich als Folgo der verschiedenen Auf¬ 

nahme dieses Briefs. 
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3. Stück, den <5. Januar 1309, 

Beschluss der Re c e ns i o n: 

Fischer's Untersuchung über den Sinn der ho¬ 

hem Analysis. 

Der Weg der Erfahrung, sagt der Yerf. S. 42, wo 
er etwas zu freygebig rühmt, dass der Scharfsinn 
der Chemiker seit kaum 50 Jahren fast die ganze 
liörperjvelt analysirt habe, ist der einzig richtige 
im Reich der Naturwissenschaft. Hätte er, als ein 
dieses Weges Kundiger, ihn nur nicht selbst oft 
ohne Noth aus den Augen gesetzt. Ira vorliegen¬ 
den Fall würde eine eben nicht mühsame Reflexion 
über den Inhalt der beyden, von ihm als völlig 
getrennt aufgeführten Wissenschaften, bald genug 
gezeigt haben, dass die eine von der andern nicht 
zu trennen ist, sondern dass beyde höchstens zwey 
besondere subjective Ansichten einer und derselben 
Wissenschaft, der physischen Astronomie sind. In 
dieser letztem hat man ungefähr folgende Erschei¬ 
nungen zu ergründen: die Grösse, Dichtigkeit, Stär¬ 
ke der Attraction, Centripetal- und Centrjfügalkraft; 
ferner die Bewegung* Perturbation, Richtung der 
Bahn, Lage und Re vvegung der Axe, Geschwindig¬ 
keit der Bahnbewegung, der Rotation; dann die Ab¬ 
plattung, Umstaltung der Oberfläche, die physischen 
Producte oder Naturreiche, die Lagerung der Meere* 
wenn tropfbarflüssige Massen [von specifisch leich- 
term Gewicht als die festen Körper da sind, die Höhe, 
Dichte, Druck und strahlenbrechende Kraft der At¬ 
mosphäre, die Dichtigkeit und Veränderungen der 
Photospliären u. s. w- Aus dem Verein dieser Bedin¬ 
gungen würden gewisse physische Erscheinungen 
hervorgelien, bey denen man fragen müsste, ob sie 
nothivendig oder TAifüllig sind. Diese Subsumtion 
unter die Kategorien der Modalität würde dann die 
Gränzlinie der Theile dieser Wissenschaft, wenn an¬ 
ders eine Absonderung unumgänglich nöthig war, 
bestimmt genug vorgezeichnet haben. Die nothwen- 
digen Erscheinungen hätten dann feine ununterbroi- 
chene, die zufälligen dagegen eine Unterbrochene 
Dauer gehabt. Hierbey würde sich auch die Gele¬ 
genheit dargeboten haben, die Herschelschen V orstel¬ 
lungen vom Zusammenstürzen und Neuentstehen der 
Sternlager kritisch zu beleuchten, wobey die Bemer,- 
kung unverfehlbar gewesen seyn würde, dass die 
scheinbar geringen Abstände der Himmelskörper iy 

Erster Sand. 

gewissen Sternlagern keinesweg.es das Alter oder Zu¬ 
sammenstürzen derselben beweisen, sondern mit 
eben dem Recht für einen Beweis ihrer Jugend an¬ 
gesehen werden können. Auf diesem Wege hätte sich 
so.manche artige Betrachtung anstellen lassen, die ge¬ 
wiss nicht weniger Interesse gehabt haben -würde, 
als das, was der Verf. in diesem Abschnitte S. 9 über 
die neuern Nafcurphüosophen, S. 12 über den Zweck 
der systemat. Eintheilung in der Naturgeschichte, 
S. 35. über den Werth der Experimentalphysik, S, 44 
über Bergmanns, Jiirwans, Guiton Morveans und 
Richters Verwandschaftslehre, desgleichen überBer^ 
thollets'Vfoearie der chemischen Verwandschaft, über 
die Ursachen, dass sie nicht au «gebrei tet ist u. s. \v. 
sehr wahr und' richtig gesagt hat. 

Was die zWeyte Abhandlung betrifft, so bemer¬ 
ken wir zuförderst, dass der Verf. S. 71 die Logiker 
eines Irrthums beschuldigt, weil sie den einfachen 
Begriffen Deutlichkeit absprechen. Hier hätte er 
sich erst mit ihnen über den Begriff der Deutlichkeit 
vereinigen müssen-,, wenn seine Beschuldigung mehr 
Gewicht haben sollte. Es ist allerdings wahr, dass 
Deutlichkeit einen hohem Grad des Begreifens und 
Bewusstseyns, oder des .Wahrnehmens und des An- 
eignens einer Vorstellung zu der seinigen, mit sich 
führt, als Klarheit. Indessen findet Deutlichkeit 
(nach der Analogie vom Scheu) da nur Statt, wo 
noch etwas Marmichfaltiges in der Vorstellung un¬ 
terschieden werden kann. Je einfacher die Vorstel¬ 
lung ist, desto weniger ist sie der Deutlichkeit, (de« 
Unterscheide!!« ihres Mannichfaltigen) fähig. ■ Die- 
semnach würde der Verf. seine Beschuldigung Wohl 
wieder zurück nehmen müssen, wenn einer der Lo¬ 
giker mit ihm hierüber rechten wollte. Andere un¬ 
erhebliche Ausdrücke, z. B. S. 73, wo der Verf. das 
Zeichen mit dem Bezeichnefen verwechselt, -wenn 
er sagt: „Dinge, welche ich zähle, brauchen gab 
nicht sinnliche Dingenzu seyn. Mari kann blosäe 
Vorstellungen, ja sogar Nullen zählen“ u. s. vE über¬ 
gehen wir. Jedoch körihen Wir nicht umhin* ‘gegen 
S. 8ö etwas zu erinnern,: wo Leibnitz und Newton 
beschuldigt werden, dass sie den Begriff, auf wel¬ 
chen die höhere Analysis gegründet ist, eben so ive- 
nig selbst, als irgend ein Analyst nach ihnen (!! ) zur 
vollendeten Deutlichkeit haben bringen können. Ob 
Newton den Grund des Differential -Calculs jemals 
richtig begriffen habe, lassen wir dahin gestellt seyn’. 

Ol 
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Dass aber Leibnitz sich seinen Calcul sehr deutlich 
gedacht haben müsse, ist so gewiss, als der Name 
ihn schon definirt, und es durchaus unmöglich war, 
den ganzen Calcul in allen seinen Theilen und fein¬ 
sten Verhältnissen richtig anzugeben und durchzufüh¬ 
ren, wenn nicht eine'deutliche Einsicht voraufging, 
was Differenzenrechnung sey, in welchen Fallen 
man anstatt des gemeinen Calculs zu ihr greifen 
müsse, und was sie überhaupt in der Mathematik 
nutzen könne. Es kommt in der That nur darauf an, 
dass man selbst erst die Natur und den Zweck der 
Differenzenrechnung richtig begreift, um einzuse¬ 
hen, dass es widersprechend sey, zu behaupten, man 
habe den Differentialcalcul erfinden können, ohne ei¬ 
nen deutlichen Begriff von seiner Natur, NothWen¬ 
digkeit in der Maihematik der veränderlichen Grössen 
und besonders von seinem Nutzen zij haben, Leib- 
jiitz hat sieh freylieh nicht deutlich über den oder die 
ersten Grundbegriffe seiner Differenzenrechnung er¬ 
klärt; allein eines Theils rührt, diess Sch weigen wohl 
von der damaligen» Gewohnheit jener grossen Män¬ 
ner her, die ihre Erfindungen, wer wei.-s ob aus Ei¬ 
telkeit, oder wegen der hohen Meynung, die sie von 
der Penetration ihrer berühmtnn Zeitgenossen hatten, 
geflissentlich etwas dunkel vortrugeu , oft sogar in 
Anagramme versteckten. Besonders that diess an¬ 
fangs der sehr zurückhaltende Newton. Auf der an¬ 
dern Seite liegt aber der Grundbegriff der Differen¬ 
tial-Rechnung auch so nahe, wenn man sich nur 
streng an den Namen hält, und dabey alles, was 
Neuere durch Nullenrechnung und Theorie der 
Gränzen unnütz hinzugethan haben, geradezu weg- 
wirft, dass es last unmöglich ist, ihn zu verleiden, 
Wenn man nur den Begriff einer Differenz und ihren 
Ursprung inne hat. Wir werden uns weiter unten 
hierüber umständlicher erklären. Uebrigens muss 
man mit dem Vf. von dem Unterschiede der Mathe¬ 
matik beständiger und veränderlicher Grössen ausge- 
hen, wenn man auf den richtigen Grundbegriff der 
Differentialrechnung sicher zutreffen will. Obgleich 
•wir diesen letztem in der gegenwärtigen Schrift gänz¬ 
lich vermissen , so ist doch jener wenigstens hier so 
richtig angegeben u. kenntlich gemacht, dass auch An¬ 
fänger, die nur einige Vorkenntnisse haben, ihn beym 
Durchlesen dieser Schrift gewiss einsehen werden. 

W7ir kommen zu der dritten Abhandlung, die 
äen eigentlichen Sinn der höhern Analysis aufklären 
soll. Sie zerfällt in vier Unterabtheilungen, von de¬ 
nen die erste eine Einleitung in die Untersuchung ist. 
Die zweyte hat zur Ueberschrift: Ueber die Unzu¬ 
länglichkeit aller bisher gemachten Versuche, die 
Grundbegriffe der höhern Analysis aufzuklären. Die 
•dritte führt den Titel : Versuch, den Begriff des Dif¬ 
ferentials völlig aufzuklären. Die vierte endlich han¬ 
ffeit von dar geometrischen Construetion (!) der Dif¬ 
ferentiale. In der Einleitung behauptet der Vf., dass 
awar eine Wissensebait auf Begriffe gebaut werden 
■könne, die mehr oder minder klar, obwohl nicht 
-deutlich sind, wie die Logik, Moral, Rechtslehjre» 
Politik u. s, f., ja selbst einige mathematische Theo- 
arien. z. B. von den Parallellinien und Logarithmen 

j^Wcisen; indessen» so Wahrjund haltbar eine auf 
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blos klaren Begriffen beruhende Theorie seyn könne, 
so sey sie doch von der Seite jederzeit in einer ungün¬ 
stigen Lage, dass sie Bedenklichkeiten Zweifeln und 
Angriffen blosgestrilt bleibe, die sich bey der innig¬ 
sten Ueberzeugung von d< r Bichtigkeit der Sache 
dennoch nie ganz beseitigen lassen. — — Y\ ie Zwei¬ 
fel und Angriffe mit der innigsten Ueberzeugung. der 
Nichtigkeit bestehen können , ohn^ etwas anders , als 
eine unnütze Nickerey u st jn, ist nicht wohl einzu¬ 
sehen, Wer gegründete Zweifel hegt, dem fehl- es 
noch an der Utberzeugung; zweifelt er aber nur aus 
dem Grunde, weil er die Natur unserer Erkenntniss 
verkennt, dass wür nämlich bey einigen Begriffen ste¬ 
hen bleiben müssen, die sich nicht deutlicher ma¬ 
chen, das heisst, in andere höhere Begriffe aullösen 
lassen: so ist die Forderung, deutlichere Be griffe zu 
geben, unstatthaft. In ge wisser Hinsicht möchte 
dieas der Fall seyn, in weichem sich der Vf. bey die¬ 
ser Untersuchung befindet. Wenigstens lä*st es sich 
darthun, dass der Begriff sowohl von der Natur der 
Differentialrechnung als auch eines Differentials so 
deutlich als möglich in der Benennung des leibnitzi¬ 
schen Calculs liegt, und dass die Undeutlichkeit, 
welche hierbey obzuwalten scheint, lediglich auf die 
Rechnung desjenigen zu schreiben sey, der diese De¬ 
finition aus den Augen setzt, und sich mit Grauzver- 
häitnissen plagt, die eigentlich der Diii« renzenrech- 
nung ganz fremde sind. Auf die Anmerkung, wel¬ 
che der Vf. S. l .6 und 117 beygebracht hat, um deut¬ 
liche, klare und dunkle Begriffe von einander zu un¬ 
terscheiden, wollen wir nur die einzige Frage ♦ rwie- 
dern , wie der Vf. es machen wolle, einen Begriff zu 
verdeutlichen, der selbst ein einfacher ist, und keine 
Auflösung in ungleichartige Bestandteile mehr lei¬ 
det. Hier ist doch in der That jede Bemühung, das 
Einfache zu spalten, entweder ganz Iruchtlos oder 
unstatthaft. Es wird sich zeigen, ob die Wahrheit 
des Differentialcalculs aut der Deutlichkeit des Be¬ 
griffs eines Differentials beruhe, oder ob dieser Be¬ 
griffnicht einmal erörtert zu werden braucht, wenn 
nur dargetban werden kann, dass die analytische Be¬ 
handlung der Grössen, welche unter diesem Namen 
vorkommt, aui richtigen Gründen beruhet. Sobald 
dieses evident ist, bleibt das andere nur Nebensache, 
und hat auf das Ganze keinen bedeutendem Einttüss, 
als die Definition einer Linie oder eines mathemati¬ 
schen Puncts auf die Wahrheiten der Geometrie. 
Denn mag der eine Thcil sagen, eine Linie sey die 
Bewegung eines Puncts, der zweyte, sie sey die 
Gränze einer Fläche oder Ebene, das ist gleichgültig, 
sobald man nur weiss, eine Linie von einer i*lache 
und von einem Puncte zu unterscheiden. Dass nach 

die beyden Erfinder des Algorithmus der ho¬ 
hem Analysis in der genauen Bestimmung oder im 
Gebrauche desselben geschwankt haben sollen, will 
uns nicht einleuchten. Wir halten uns vielmeh* 
überzeugt, dass der eine sowohl als der andere die¬ 
sen Thcil der Analysis höchst unglücklich b« arbeitet 
haben würde, wenn ihm nicht einmal der Getnauch 
derselben vollkommen deutlich gewesen wäre. Leber¬ 
haupt muss man nicht glauben, dass die Erfindung 
des Differentialcalculs das Werk eines glucüiichen 
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Zufalls gewesen sey; mit mcliten , sondern wer ihn 
erfinden wollte, musste ein die Natur der veränder¬ 
lichen Grössen tief durchschauender Verstand seyn. 
Die Nachfolger von Leibnitz und Newton, die den 
Streit über die Ehre der Erfindung führten, waren 
zum TJieil solche Ignoranten in dieser Wissenschaft, 
dass man von ihnen keine Aufklärung, sondern nur 
eine Verdunkelung und Verunstaltung der Hauptsa¬ 
che erwarten konnte. Wenn Hr. F. Recht hat, dass 
Newton , Madaurin, d'AlemheVt, VIluilier tmd An¬ 
dere den Begriff des Unendlichen zu verschleyern 
gesucht haben: so würde diess beweisen, dass sie 
die Leibnitzische Vorstellung veränderlicher Grössen 
nicht ganz richtig aufgefasst hatten; denn sobald 
man hier, in diesem einem Stücke, den Erfinder des 
Differentialcalculs vollkommen versteht, ergibt sich 
alles übrige von selbst, und man sieht vollständig 
und genügend ein, dass ein Differential nichts an¬ 
ders, als eine wirkliche Differenz in einer arithmeti¬ 
schen Reihe is*, deren allgemeines Glied sie zu be¬ 
stimmen dient. Auch hat man alsdtnn gar, nicht riö- 
thig, sich auf die Subtilüäten cinzulassen, die der 
Vf. S. 119 u. f. nicht umgehen zu müssen geglaubt 
hat; denn es genügt schon das einzige Postulat: je¬ 
der Mathematiker muss wissen, was eine Differenz 
ist, und dass sic entweder durch Incremente oder 
Decremente entsteht. Wie gross übrigens diese letz¬ 
tem seyn müssen, durch Ruthen, Fusse, Zolle, Li¬ 
nien u. s. w. messbar, oder jedem in noch kleinere 
Thcile abgelheilten Maasstabe entschwindend, das 
hängt von Nebenbedingungen ab, und ist genau ge¬ 
nug bestimmt, wenn man sagt: die Grösse der In- 
cremente ist an kein endliches Maass gebunden. 

In der zweyten Unterabtneilung zeigt der Verf., 
dass die vornehmsten Versuche, die bisher gemacht 
worden sind, uie Schwierigkeiten der höheren Ana¬ 
lysis zu lieben, nicht zureichen, ihre Grundbegriffe 
auizuklären. Allerdings geben sie, wenn man die 
einzige Theorie der Differenzen ausnimmt, die aus¬ 
ser Leonh. Ruhr einige wenige andere theils engli¬ 
sche, theils französische Schriftsteller, jedoch zuin 
Behuf der Differentialrechnung nicht ausführlich ge¬ 
nug vorgelragen haben, keinen Aufschluss über den 
Grundbegriff dieses Galculs; denn zu diesem führt 
nur eine richtige Antwort, auf die Frage: wie ist es 
möglich, vermittelst einer Differenz unbekannte ver- 
äuderliche Grössen zu bestimmen. Sobald man diese 
Frage vor Augen hat und fest hält, leuchtet es klar 
genug ein, dass die Exbaustionsmethode der Alten 
keinen Augenblick mit der Differentialrechnung zu 
vertauschen ist. Mag in jener, nach S. 125, der Be¬ 
griff des unendlich kleinen versteckt liegen oder 
nicht, sie wird nie Differenzenrechnung und umge¬ 
kehrt diese niemals Exhaustionsmeihode werden, 
selbst dann nicht, wenn man wirklich mittlere P10- 
jjortionalzahlen, wie die zwischen den Seiten eines 
innern und äusseru Polygons bey der Kreismessung 
der Alten, für iJiffcrenzen arischen wollte;, denn cs 
liegt bevm Calcul der Differenzen eine durchaus an- 
dere und analytisch bestimmtere Operation zum Grun¬ 
de, die man aber in der That nicht dadurch einsehen 
lernt, dass man bey der unfruchtbaren Frage ver¬ 

weilt, ob der Begriff des'Unendiichlileinen und Un¬ 
endlichgrossen in der Mathematik zulässig sey oder 
nicht. S. 153 bemerkt der Vf., dass die Theorie der 
Gränzverhältnisse, auf welche schon Newton in sei¬ 
nen Principien der Naturphilosophie gebaut habe, be¬ 
liebter geworden sey, als jede andere Vorstellung6art. 
Diess ist frcylich wahr; ob aber die Theorie der er- 
steu vnd letzten Verhältnisse, deren sich Newton in 
seinen Principien bediente, von der Theorie der Grän¬ 
zen des d'Alembert und seiner Anhänger nicht ver¬ 
schieden sey, wollen wir hier nicht untersuchen. 
Indessen müssen wir doch daran erinnern, dass die 
newtonsche Theorie der ersten und letzten Verhält¬ 
nisse, als eine etwas veränderte Exbaustionsmethode, 
welche unendlich kleine (vergl. Philos. Nat. Princ, 
Math. Lib. I. Sech I. Lemma II, III, IV.) und ver¬ 
schwindende Grössen (z. B. Lemma XI.) gebraucht, 
sich zur leibnitzischen Differentialrechnung wie Geo¬ 
metrie zum reinen Calcul verhält. Jene lebt und 
Webt in geometrischen Figuren, und ist an diese ge¬ 
fesselt; dagegen erhebt der Differentialca’cul sich 
mitten aus der Theorie der Reihen und analytischen 
b unctionen , bemächtigt sich, unabhängig von der 
Geometrie und von dem sogenannten charakteristi¬ 
schen Drcyeck (welches, beyläüfig gesagt, nur eine 
Copula in der Anwendung des Differentialcal uls auf 
geometrische Gegenstände, keinesweges aber sein 
Urquell isl), nicht nur aller seiner Sätze und Gesetze, 
sondern auch des ganzen ungeheuren Gebiets der hö¬ 
heren Analysis, diese möge sich mit discretejn oder 
continuirlichen Grössen beschäftigen. Was aber die 
d’Alembertische Theorie der Gränzen betrifft, so ist 
diese nicht weniger, als die neuern Methoden aus 

dem Verhältnisse 0:0 oder aus *_y__ und älinli- 
x — y ^ 

eben Ausdrücken, dergleichen Tausende gefunden 
werden könnten, ein blosses Blendwerk, welches 
weder die Ehre hat, eine newtonsche Theorie der 
•rsten und letzten Verhältnisse zu seyn, noch je dar¬ 
auf Anspruch machen kann, den wahren Grund des 
Differentialcalculs in sich zu fassen. Hiervon wird 
sich Hr. b. sehr bald überzeugen können, wenn er 
die oben aufgeworfene Frage, wie cs möglich sey, 
vermittelst einer Differenz unbekannte veränderliche 
Grössen zu bestimmen, sich Riten lässt, um in die 
eigentliche Natur der Differenzei’rechnung einzudrin¬ 
gen , und dann eine Vergleichung zwischen dieser 
und der ganz isolirt liegenden sterilen Function /\y 

= pAx -f- qA^2 -f- 1A*3 etc. anstcllt. In der Tfcat, 
Leibnitz hätte sehr unwillig werden müssen, wenn 
man ihm hätte Schuld geben wollen, dass er durch 
diese; Function das Glück gehabt habe, den Dilferen- 
tialcaleul zu erfinden und zu vollenden. Möge Hr. F. 
nur einmal die bekannte Umkehrung der Functionen 
(die sogenannte umgekehrte Methode der Reihen) auf 
diess dürftige Ding aiiwenden, so wird ersehen, wo¬ 
hin es führt, und wie wenig es geeignet ist, einen Dif¬ 
ferentiale alcul zu begründen. Vermöge der angeführ¬ 

ten Methode kann Ax = AAy -f- RA)’2 -{- (;Av3 + 
DAy4 + FAy* -f-.gesetzt werdi m Alsdenn 

ist /yx2 — A2Ay2 + 2ABA> 3 -f- (c AC-j-B2) A)’4 -j- 
[3*] 
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s(AP-|-BC) Ay5 etc. Ax3 — ä3Av3 -f- 3^2f>Ay44' 
5(A2C 4* AB2) Ay? etc., folglich pA* = ApAy 4 
I>pAy2 4 CpAy3 4 etc. qAx2 — A2qAy2 4 
cACqAy3 4 C,fiÄC -f- B2) qAy4 -j- etc. i’A^3 
A3i'Ay3 4* oA2Bi’Ay4 4 etc- etc»’ a^so Ay = ApAy 
-f (A2q 4- Bp) Ay2 4 (A3r + sABq -|-Cp) Ay3 4 
(3A2Br 4- -ACq 4* B2q -j- Dp) Ay4 -f-elc. etc. Ohne 
hier die Werthe von A, B, C, I) u. s.w. zu entwickeln, 
weiches übrigens leicht genug ist, kann man den Co- 
efficienten des ersten Gliedes der Reihe — P, den des 
zweyten rrr + Q, den des dritten rzz R, den des vier¬ 
ten m + S u. s. f. setzen : alsdenn erhält man Ay — 

3?Ay ± QAy2 4 BAy3 ± SAy4 etc. etc. Hieraus 
Ay 

folgt nun der Ausdruck —— =: 1 rrr P + QAy 4 

B-Ay2, — SAy3 4* etc- und wenn Ay = O gesetzt 
wird, die Gleichung P = 1. Aber worauf in aller 
Welt führt diese Gleichung? — — weder auf eine 
Differentialrechnung, noch auf die ungemein frucht- 
hären Resultate derselben; und man sieht cs der Theo¬ 

dy 
rie der Gränzen an, wenn ihr die mystische Larve • 

dx 
±= % — p unter dem Namen des Gräpzverhäknisses 
abgestreift wird, dass sie eitlerTand ist. Hätte der Vf., 
ohne sich an Autorität zu kehren, diese Betrachtungen 
vorangeschickt: so würde er sich den unnöthigen Auf¬ 
wand von Grübeley erspart haben, die Theorie der 
Gränzen (mit welcher wir aber ja nicht Newtons The¬ 
orie der ersten und letzten Verhältnisse zu verwech¬ 
seln bitten) die, nach den Acusserungc n S. 155 u. f, zu 
urtheilen, ihm selbst sehr misslich vorgekommen ist, 
zu retten, und S. igo sogar auf sie den allgemeinen 
Begriff eines Differentials zu stützen. 

Wir gehen zur dritten Unterabtheilung der dritten 
Abhandlung über, um zu sehen, wie der Versuch des 
Vfs. gelungen ist, den Begriff des Differentials (und 
der Differentialrechnung) völlig aufzuklären. Diess 
geschieht S. 146 vermittelst eines Parallelepipedums, 
in welchem die drey Seiten AB rrrv, AC ~x, AD 
zr: z nach den drey Dimensionen des Raums in einem 
gemeinschaftlichen Punct auf einander stehen. Das 
ganze Parallelepipednra ist:=zvxz, seine Endflächen 
zz xz 4 vz 4- ' x. Hieraus macht Hr. F. das Differen¬ 
tial d(vxz) auf folgende Weise: die Endfläche xz be¬ 
zieht sich auf die Dimension des Raums oder auf ihr 
Perpendikel v, vz auf x und vx auf z; weil nämlich 
jede Fläche in der Richtung einer dieser Linien fort¬ 
gerückt ist (!). Aus dieser Beziehung nimmt der Vf. 
dann für xz den Factor dv, für vz den Factor dx, und 
für vx den Factor dz her.' Mit welchem Rechte das? 
Er hält die Differentialfactorcn für eine eigene Neben¬ 
bestimmung, welche die Producte der Flächen xz, vz, 
vx erhalten. Diese Nebenbestimmung zu deduciren, 
subsumirt Hr. F. sowohl dasParallelepipedum als auch 
seine Endflächen unter den Begriff' Körper, und stellt 
die Fläche als einen Körper vor, dessen eine Dimen¬ 
sion bis auf Null abgenommen habe. Dass aber die 
eine Dimension verschwunden sejq müsse symbolisch, 
d. h, durch ein Zeichen angedeutet werden. Sonach 

habe man xzdv-4vzdx4vxdz — tfiei’Summe der End¬ 
flächen, jede nämlich als einen Körper mit einer ver¬ 

schwundenen Dimension-betrachtet. Hierdurch sucht 
nun der Vf. es plausibel zu machen, dass (der Theorie 
der Gränzen gemäss) ein Differential zugleich als Null 
und doch als Etwas vorgestellt werden könne. Wir 
wollen den Vf. nicht in die Verlegenheit'setzen zu be¬ 
antworten, wie es denn möglich sey, dass z. B. ein 
Quadratfuss, nach ier Form xzdv. Null-mal genom¬ 
men, d. h. annullirt, doch noch Etwas bleibe; ferner, 
wo die Unterscheidungsmerkmale herzunehmen sind, 
ob eia Product dieser Art im Calcul zurückbehalten 
oder Weggeworfen werden müsse; sondern nur dar¬ 
auf aufmerksam machen, dass ein Differential welche 
Gestalt es haben möge, immer eine Differenz zwischen 
verschiedenen Zuständen einer veränderlichen Grösse 
vorstellen müsse. Nun ist hier aber an gar keine Dif¬ 
ferenz zu denken, wenn man dieSumme xzdy 4 vzdx 

4.vxdz Ilach der hier vorgeschriebenen Art zuStande 
bringt; denn durch eine Oberfläche wird ein Körper, 
dem sie angehört, weder vermehrt noch vermindert, 
weil sie in allen möglichen Zuständen, er mag kleiner 
oder grösser werden, als eine nolhwendige Bedingung 
zu ihm gehört. Es ist nämlich seine Oberfläche nichts 
anders, als seine Begränzung iin Raume. Nimmt mar* 
ihm diese, so hört er auf Körper zu seyn : setzt mau 
sie zu ihm hinzu, so begeht man etwas Widersinniges; 
denn ein Körper, der noch durch seine Oberfläche ei¬ 
nen Zuwachs oder ein Prädicat mehr erhalten soll, ist 
ein Unding, weil kein Körper ohne Oberfläche gedacht 
werden kann, folglich eins vom andern keinen Augen¬ 
blick getrennt werden darf. Eben so widerspenstig u. 
undankbar zeigt sich dieseMethude vonSeiten der In¬ 
tegration. Denn zur Wiederherstellung des Parallelepi¬ 
pedums auf diesem geometrischen Wege würde nicht« 
weiter erfordert werden, als dass eine einzige Endflä¬ 
che mit dem zum Differential gewordenen v, x oder z 
muhiplicirt würde. Es muss hier nämlich die Bedin¬ 
gung gemacht werden, sich an den Leibnitzischen 
Differential - und Integralcalcul gar nicht zu kehren, 
folglich ihn bey dieser Integration nicht nachzuäffen, 
sondern zu suchen, wie man auf dem kürzesten Wege 
und auf die verantwortlichste Weise aus der Function 
xzdv4vzdx4vxdz wiederdas Integrpm vxz herstellen 
könne. Da ergibt sich nun, dass ein einziges G ied hin¬ 
reicht, dasParallelepipedum vxz wieder zu resiituiren, 
d. h. zu integrirtn, indem lediglich die verschwunde¬ 
ne Dimension wieder hergestelll werden darf. Sol- 
chernnach ist hier vxz :zz fxzdv — fvzdx — fvxdz. 
Aber was entseht nun aus J\xdz durch die Integration, 
welche der wirkliche DiJferentialcaleul vorschreibt? 

Wir wollen hier der Kürze halber vx zz: 2IT setzen, 
welches mit allem Fug und Recht geschehen kann, 

da d#rExponent ~ 8ich immer so finden lässt, dass ffu 

m , 
= vx seyn muss. Demnach ist fvxdz zz: 
_ n m-4-a nz 4 m 
—-— 2-■— —.— y z , wenn jene IVle- 

m-j-n n k4h 

5* m n m 
thede fvxdz Z= VX.fdz ~ z n -ß\z — 2 u z == zy' z 

gibt. Es verhält sich also das Resultat dieser geometri¬ 

schen Integralionsmethode zura eigentl. Resultate de« 
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Integral-Calcuts, wie i : -i1— =r m4-n : n, oder 
m—j—n 

gar, wie 5(m-j-n) : n, wenn Hr. F. in seiner obigen 
Function jedes Glied integrirt, welches eigentlich ge¬ 
schehen muss, bevor er gezeigt hat, dass es geome¬ 
trisch nathwendig sey, von der Summe xzdv -)- vzdx 
-rj-vxdz zwey Glieder wegzuwerfen, um das wahre 
Integrum zu erhalten. Ueberhaupt ist der Vf. in der 
ganzen Abhandlung darauf bedacht gewesen zu zeigen, 
dass es sich geometrisch anschaulich machen lasse, 
wie eine Grösse zugleich JSull und doch Etwas seyii 
könne. Die Flache ist, nach seiner Meynung, ein 
Null von einem Körper, aber doch in anderer Hinsicht 
ein Etwas; die Linie ist ein Null von einer Flache, 
jedoch für sich betrachtet (d.h. nicht unter denBegriif 
der Fläche subsumirt) auch wieder ein Etwas; end¬ 
lich auch der Punct ein Null von einer Linie, aber 
abgesehen von der Subsumtion unter die Kategorie 
der Ausdehnung (Quantität) auch noch etwas anders, 
als Nichts, nemiieh eine Stelle im Raum, die keinen 
Raum einnimmf. So subtil und gesucht die Defini¬ 
tion eines Differentials dieser Art ist, so erschöpft sie 
doch die Natur und den wahren Begriff eines Diffe- 
renti ,.s des Inffnitesimalcalculs keinesweges, und ge¬ 
rade von dieser geometrischen Differenzirung (wir 
wollen sie zum Unterschiede von der algorithmischen 
so nennen) würde vielleicht sehr passend gesagt wer¬ 
den dürfen, was wir S. 159 finden, dass sie „ein 
sinnreiches Spielwerk des Scharfsinnes sey, einen 
Weg AB mit grosser Kunst von A nach B zurückzu¬ 
legen, bloss zu dem Zweck, um eben so künstlich 
wieder von B nachA zurückzukommen, also am Ende 
nichts weiter zu linden, als das, wovon man ausging.“ 
Wer sicli des eigentlichen Standpuncts der Differen¬ 
tialrechnung bemächtigt hat, wird in Wahrheit nicht 
Ursache haben, diesen Vorwurf zu fürchten. Dage¬ 
gen möchte wohl die ganze geometrische Differentia¬ 
tion sich von dem gcgi ündeten Verdachte nicht ret¬ 
ten können, dass sie, ohne die schon bekannten Re¬ 
sultate der algorithmischen Differentiation, geradezu 
im Finstern r; e, un ins leere Blaue hineingreife. 
Es ist allerdings u machen, dass einige geometrische 
Operationen das Ai sefteu von einer algorithmischen 
Differenzirung gewinnen können; aber wenn man 
sie nur weit genug zergliedert und endlich an das In¬ 
tegreren denkt, so zeigt sich sehr bald, dass sie eine 
blosse unmuze Kümteley sind, mit welcher man im 
Algo rillnmis nicht weit reichen würde. Um sich 
hiervon zu .überzeugen, darf man nur das erste beste 
zusammengesetzte Differential von der ersten, vierten 
oder einer folgenden Ordnung, es sey ein linearischcr, 
logarkhmisclier oder sonst ein amlerer Ausdruck, neh¬ 
men, und versuchen, ob man im Stande ist, es ge¬ 
hörig zu entwickeln, und aut diejenigen Begriffe zu- 
rückzubringen, welche hier überhaupt und besonders 
S. i53 angedeutet worden sind. Es würden hiernach 
sogar keine höheren Differentiale, als von der dritten 
Ordnung möglich seyn; denn, um mit dem Vf. zu 
reden , A Körper kann, nach dieser Methode, kein 
Differential heissen; also sind Flächendie ersten, 
Linien rzz C die zweyten und Puncte — D die letz¬ 
ten Differentiale. Folglich gibt es hier nur drey Ord¬ 

nungen. Was würde nun wohl der Ver|, anfarige», 
wenn eine zu § gewordene Summenformel, z. B. 

[ mym+1 — (m--j-i)y m — (m-j-i) (y2 — 1) -f- m 
(m-f-t) (m—1) (y2—1) — m (m-fi) (m—1) (y—1) -R 
1 ] : (y—O4 für den Fall zu berichtigen wäre, dass 
y = 1 gesetzt wird, wo darin das Differential der 
vierten Ordnung erst zur Berichtigung hinreicht? — 
Wie mühsam muss man nicht umher suchen, um nur 
unter tausend Fällen einen einzigen ausfindig zu ma¬ 
chen , wo das sogenannte geometrische Differenziren 
mit dem algorithmischen so nothdürftig zusammen 
stimmt! Von dieser Art ist das als Beyspiel angeführte 
Differential S. 151, wo aus dem Verhältnisse der 
Grundflächen AE mb und BK einer abgekürzten Py¬ 
ramide zu den Quadraten der Höhen a und a — x, der 

b (a — x) 2 
Ausdruck BK =: -—-genommen und mit dx 

verbunden wird, um-die Endgränze eines Kör¬ 
pers zu erhalten. Die Nolhwendigkeit dieser Verbin¬ 
dung wird nun wohl schwerlich jemand einsehen, 

b (a — x) 2 
da offenbar BK nz --- schon das Ding ist. 

Was gesucht wird, nemlich die Endgränze eines Kör¬ 
pers , d. h. eine Fläche, Wozu nützt denn noch der 
Factor dx im Calcul? Oder mit andern Worten: 
wenn die Endfläche eines Körpers im Calcul weit 
bessere Dienste thut, als der Körper selbst, wozu 

b (a — x) 2 
dient die kleinliche Spielerey, der Fläche ---- 

a 2 
noch das Anhängsel dx zu geben, da sie jeder Mathe¬ 
matiker, nach vorhergegangenen Bestimmungen der 
Grössen a, b und x, für nichts anders, als für eine 
Fläche erkennen kann? Soll aber das dx etwa die eben 
genannten vorhergehenden Bestimmungen in Worten 
ausgedrückt überflüssig machen, so ist es ja bekannt 
genug, dass das dxnicht immer Flächen, sondern auch 
linearische Ausdrücke u. s. w. bezeichnet. Ueberdem 

(a — x)3. 
ist auch noch das Differential von b (a — ——— / 

b (a—x)2dx, , . , , b (a—x)2dx 
— _ —--'-und nicht -f- —----. 

a 2 a 2 
Was würde endlich die sogenannte geometrische In¬ 
tegration , der beste Probierstein, ob das geometri¬ 
sche Differenziren mit dem algorithmischen überall 
ganz einerley ist, hier geben? Nichts anders, als 

— (a — x)2x rzz Ji-(ax-§—x|)2, aber keinesweges 
a2 a2 

C-(a — x) 3; denn man muss au/ gut Geome- 
5a a 

trisch auch wieder den Weg rückwärts machen kön¬ 
nen, den man vorwärts gegangen ist, und sich nicht 
immer darauf verlassen, dass man es in der lasche 
hat, wo eine Differentialfunction, die integrirt wer¬ 
den soll, herstammt. Wir sind gar nicht damit zufrie¬ 
den, dass der Vf. S. 155 erklärt, das Diiferentialzeichen 
(also dv, dx, dz u. s. w.) sey offenbar ein Stellver. 
treter der Null, und unterscheide sich nur durch meh¬ 
rere Bestimmtheit von dem gewöhnlichen Zeichen der 

Null, indem es zugleich andeute, welche der. veriU* 
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derlichen Grossen Null geworden sey. Diess alles 
Streitet öffenbar gegen den ursprünglichen leibnitzi- 
sclien Begriff eines Differentials; denn so oft er bey 
einfachen veränderlichen Grössen in der ersten Potenz 
dv, dx, dz schrieb, galt cs ihm: differentia magnitu- 
diuis variabilis v, x, z u. s. w. Aber das Null ist keine 
Differenz, denn es vermehrt und vermindert nicht: 
folglich ist es ganz irrig, es für ein leibnitzisches Dif¬ 
ferential zu hallen. Um den Begriff, dass die Grössen 
dv, dx, dy schlechterdings Nullen seyen, vollkommen 
zu rechtfertigen, wendet sieh der Vf. S. 156 an die 
Metaphysik, und behauptet, dass es eine Mathematik 
des Intensiven gebe, und dass die Nullenrechnung 
oder Gränzenrechnung dazu gehöre. Hierbey stossen 
wir auf einige sonderbare Ph'ilosophcme. Zunächst 
vermisst der Vf. S. 157 eine reine IDsukjorm, die der 
Vorstellung jeder empirisch intensiven Grösse, wie 
der Raum als reine Denkform jeder empirisch exten¬ 
siven Grösse zum Grunde liegt, und versichert, die 
Nachlässigkeit in der Aufsuchung dieser (neuen) .rei- 
nen Denkform sey gerade die Quelle aller bisherigen 
Missverständnisse in Ansehung der höhern Analysis. 
Vielleicht ist der Vf. durch die bekannte Schrift: Ver¬ 
such einer logischen Auseinandersetzung des Mathe¬ 
matisch-Unendlichen etc. Beil. 1739, in .welcher un¬ 

ter andern S. XVIII. ferner ß. 53, 37, 5§, 39» 42» be¬ 
sonders j). 44« 45 u. a. a. O. ganz ähnliche Gedanken 
Vorkommen, auf seine Idee geleitet worden. Indes¬ 
sen diese Idee thut der leibnitzischen Differentialrech¬ 
nung mehr Abbruch, als sie ihr Nutzen stiftet. Doch 
wir wollen weiter hören, welches den*! die reine 
Denkform sey, die alle Philosophen und Mathematiker 
bisher vernachlässigt haben. Um sie auizuffnden, 
schlägt der Vf. die Dichtigkeit der Luft vor, -und for¬ 
dert, man solle sich 3 Cubikzolle derselben, die erst 
liehen einander waren, zuletzt in einander denken. 
Dadurch sehe man ein, dass die Denkforrn des Inten¬ 
siven „darin bestehe, dass etwas Gleichartiges , was 
vorher im Raum neben einander war, jetzt in einan¬ 
der gedacht wird.“ Hieraus will er ganz unzwei¬ 
deutig folgern, „dass die Congruenz völlig gleicher 
räumlicher Grossen in einem und demselben Baume 
der wahre Urbegriff oder die reine Denkform des In¬ 
tensiven sey.“ Fürs erste bemerken wir hierbey, dass 
Hr. F. sich nicht strenge an den Begriff einer Hämi¬ 
schen Deulv-oder Verstandesforr« , d. i. Form zu ur- 
theilen hält; denn Urbcgrilfe d. h. Stammbegriffe oder 
Kategorien sind nicht zugleich Denkformen. Raum 
und Zeit sind die Formen aller sinnlichen Wahrneh¬ 
mung oder Anschauung, aber nach der hämischen 
Ansicht, die sich doch unser Verf. gewählt hatte, kei¬ 
ne Begriffe. Wo hat Kant je zugegeben, wie er das 
auch nicht konnte, dass die Ansehauungsformen Baum 
und Zeit Begriffe oder Urbegrff'e sind? Er erklärt 
eie vielmehr für den unabänderlichen Zwang, den 
uns die natürliche Einrichtung unseres Wahrneh¬ 
mungsvermögens auferlegt, dass wir uns nemlicli alle 
sinnlichen Gegenstände räumlich und zeitlich, das 
heisst ausser einander, neben einander und ineinander 
(diess alles gehört zur Räumlichkeit), aber auch immer 
nach einander in einer gewissen Folge des Wechsels, 
entweder dem Daseyn nach überhaupt oder einem ge¬ 

wissen Zustande des D23-yns nach, vorstellcn müssen. 
Dieser Zwang beruhet aut keinem Begriffe, denn Be¬ 
griff setzt eine 1 hätigk it dcsGemüihs im Vergleichen 
oder Reflectiren voraus; sondern' auf dem blossen 
Wirklichseyn oder Gegebenseyn einer menschlichen 
Sinnlichkeit: mit einem Worte, Form der Sinnlich¬ 
keit in Hämischer Bedeutung ist ursprünglicher oder 
natürlich nothwendiger Zuschnitt des Gemüths. 
Einen solchen natürlich nothwendigen Zuschnitt des 
Gemüths lür die Vorstellung alles Intensiven hätte der 
VI. nachweiseil müssen, wenn er behaupten wollte, 
eine besondere noch nie zur Sprache gekommene Ge- 
müthstorm entdeckt zu haben. Fürs zweyte, diese 
besondere Gemüthsform hätte mit einer andern schon 
vorhandenen schlechterdings nicht efnerley seyn müs¬ 
sen. Da zeigt sich nun aber zunächst, dass das Merk¬ 
mal, welches hier der neuen Gemüthsform heygelegt 
wird, geradehin zur Räumlichkeit gehöre; denn das 
Ineinanderseyn setzt immer die Frage fBo? folglich 
einen Ort voraus: der Ort aber ist im Raum, oder ein 
Theil des Raums. Diesemnach würde man hier den 
Schluss machen müssen, dass entweder das Intensive 
mit dem Extensiven einerley reine Form habe, und 
folglich mit ihm auf einerley \Veise gemessen vverden 
könne (wie Hr. F. hier wirklich vorspiegelt, denn er 
will das Intensive in der Vervielfachung idealischer 
Räume abzählen); oder, wenn bey näherer Untersu¬ 
chung dieses y e rmeynte Messen auf etwas Unmög¬ 
liches hinauslieie, die vorgebliche Form falsch sey. 
Ferner müssen wir bemerken, dass der Vf. bey seiner 
neuen Gemüthsform die alten Harnischen Retiexjons- 
begriffe des In und Ausser (vergl. Kants Kr. d. r. V. 

S- 5-1» jjO, ingl. Anticipationen der Wahrnehmung, 
S. 200 u. 207; für Gcmüthsformen ansicht, was Ge 
aber gar nicht sind. Folglich istdie ganze Entdeckung 
die er uns zusichern will, nichts mehr und nichts 
Weniger, als eine Verwechselung schon längst be¬ 
stimmter Dinge. Nach diesen vorausgeschickten Be¬ 
merkungen überlassen wir es jedem Leser der Fi- 
scherschen Schritt, selber zu entscheiden, was von 
Behauptungen der An zu halten sey, wie sieS. 160 u.f. 
Vorkommen, wo es heisst: „Wenn ich zwey geome¬ 
trische Cubikzolle vor mir habe, so muss es mir jeder¬ 
zeit v erstattet seyn, anzunehmen, dass der eine z. B. 
aus drey, der andere aus zwey congruirenden Cubik- 
zollen entstanden sey. “ Diesen sonderbaren Satz, 
welchem zufolge 3 1 und 2 1 , also auch 3 -J-® 
•— 1.oc,er5 — 2 seyn müsste, hat der Vf. deshalb 
an die Spitze seines geometrischen Differenfialcalculs 
zu setzen gewagt, um in seinen Nullen von Endfiä- 
chen, Endlinien und Endpunctbn, kurz in der steri¬ 
len Theorie der Endgränzen noch Verhältnisse zu be¬ 
halten, die etwas anders als § o oder -} zxz 1 gelten 
dürfen. Fürwahr, auf eine gefährlichere Klippe konn¬ 
te die, schon immer ohne Compass umherschilfende, 
Theorie der Gränzen wohl noch niemals gerathen 1 
Bloss aus jenem gewagten Postulat, welches die äus- 
sersfe Noth, u. die allergrösste Verlegenheit erheischt, 
lassen die folgenden Sätze, die wir hier zum Besten 

geben, sich ableiten : „Drey Cubikzolle (leeren Raums) 
neben einander enthalten nur mehr Vorstellung, nicht 

mehr ßlaterie, als ein einzelner, aber eben so cnthal- 
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tpn auch drey Culbil?zolle in einander mehr Vorstel¬ 
lung, nicht inehr Materie, als ein einzelner. Der 
ganze Unterschied ist nur der, dass das Nebeneinander 
anschaulich das Ineinander bloss denkbar ist. Liesse 
eich nun aus anderweit igen Betrachtungen zeigen, dass 
n ui, vermöge eines unstreitigen (??) Grundsatzes ge- 
not lägt. (!!) sev, unter gewissen Umständen zivey 
Pt;netf ii, z vv ev i leichen Limen, Flächen oder Bäumen, 
d< mi ch «in ungleicher Verhältnis« beyzulegen, so 
wurde man nicht berechtigt seyn, diss (sic) als einen 
Widerspruch zu betrachten“ u. s. w. Wir müssen es^ 
ab warten, wie die Gränzenrechner u. Logiker sich dar- 
übi-r einigen werden, dass man sagen dtirle: von 
z\\ <y gleichen Linien sey die eine fünf mal so gross 
als die atuh.re; oder ein Punct verhalte sich zu dem¬ 
selben Puncte, wie i : u. dgl. Ohne den neu ein- 
zulührende.n .Grundsatz: keine Grösse int sich selbst 
gleich, möchten dergleichen unerhörte mathematische 
Behauptungen denn doch wohl schwerlich Eingang 
bilden Ob übrigens Hr. F. dadurch, dass er mathe¬ 
matische Körper, Flächen, Linien, Puncte, Nullen 
u. d-l. wie Futterale oder wie Nürnberger-Arbeit in 
einander schachtelt, und also aus der Differentialrech¬ 
nung ein mathematisches JLinschachtelungs- Sy tem 
(cs gab sonst-schon ei/i physiologisches, welches sich 
glücklicher Weise nicht lange erhallen hat —) macht, 
den innern Aufruhr der mathemat, Axiome, welche 
damit anlangen, dass jede Grösse sich selbst gleich 
eey u.s. vv. verhüten werde, das mag seine Sorge blei¬ 
ben. Wir sind froh, dass diese Einschachtelung der 
Endgränzcn, Endpuncte u. Eudiiullen, das Grti'<dprin- 
cip nicht gewesen ist, von welchem Leibnitz bey der 
Constitution seines, von der Theorie der Reihen aus 
betrachtet, so bündigen. So consequenten, so einleuch¬ 
tend wahren un 1 längst über alle Verlegenheit erhabe¬ 
nen Dilierentialcaleuls ausging. Sein Differential w ar 
ihm keinesweges, wie hierS. ißo „dicEndgränze einer 
veränderl/chen,G rosse, symbolisch vorgestellt, als ein 
verschwindenderEndtheil; “ sondern eine wahreDit- 
ferenz zwischen zwty zunächst liegenden Gliedern aus 
einer arithmetischen Reihe. Was in aller Welt hä te es 
ihm auch im Calcul frommen können, da zu F1 eben 
zu greifen, wo Körper berechnet werden sollen, und 
da Puncte in einander zu schachteln, wo Linien zu 
messen sind? Das wäre Ungefähr so viel, als die Kunst 
besitzen wollen, aus einer einzigen Seite einer unbe¬ 
stimmten Figur den ganzen Umfang u. Inhalt nebst der 
be sondern Form oder Gestalt derselben zu entwickeln. 
So widelainnig es seyn würde, in der Mathematik je¬ 
mals dieser Kunst nachzujagen, da sich ihre Unmöglich¬ 
keit einsehen lässt, eben so widersinnig würde es auch 
von Leibnitzen gewese n seyn, aus einer einzigem End¬ 
fläche aut die Gestalt und Grösse des ganzen Körpers 
schliessen, oder gar aus dem Endpuncle einer Linie die 
Cur vatur u. das Gesetz derselben bestimmen zu wollen. 
Gerade diese Vermessenh< it toi es aber, die sich in der 
sogenannten i heone der Gränzen, wenigstens wie sie 
hier vorgestellt wird, ausspricht* u.eben darum, weil 
sie sich mit einer puren Unmöglic hkeit belasst, nichts 
>v- ■ igcr als ein- u Aufschluss über den wahren Sinn 
der höhern Analysis geben kann. Es ist äusserst be¬ 

fremdend, dass noch kein einziger vgn »llen Auuän^eru 

der Theorie der Gränzen die Frage beantwortet bat, 
was denn die Reduction eines Verhältnisses messbarer 
Grössen auf ein Nullcnverhältniss nütze, welches 
seinen \ erhältnissquotienten von jenem stehlen muss, 
um zu verhüten, dass gar nichts ans ihm gefolgert 
werden kann. Leonhard Puter, als ein erklärter Nul- 
lenrecbner, hatte in seiner Einleitung in die Differen¬ 
tiale chnung wenigstens *' n glücklichen Gedanken, 
das ete Capitel einer Auseinandersetzung des Nutzens 
der Differenzen in de r Lehre von den Reihen zu widmen. 
Dieses Cap. enthält den Schlüssel zur ganzen Leibnitzi¬ 
schen Differentialrechnung, u. es ist ein Wunder, wie 
den scharfsinnige Ruler ein solches Cap. schreiben, und 
hinterdrein doch darauf fallen konnte, dass die Diffe¬ 
rentiale Nullen wären, nachdem es ihm ganz klar ge¬ 
worden seyn musste, der so oft gegebenen Leibnitzi¬ 
schen Erklärung zufolge, sey der Bruchtheil dx u. dgl. 
entweder das Increment oder Decrement, je nachdem 
die Reihe steigend oder fallend ist, u das Differential 
durchaus nichts anders, als die aus dem positiven oder 
negativen Increment und seinem vom Index der Reihe 
oder auch zugleich aus den gegebenen Gliedern einer 
Proportion herstammenden CocTffcienten zusammen¬ 
gesetzte Differenz, welche dazudiene, zwey oder meh¬ 
rere Reihen geometrisch mit einander zu vergleichen. 
Doch genug hiervon! Es war bloss unsere Absicht, 
Firn. F, einen Wink zu geben, dass er hätte die soge¬ 
nannten Gränzverhältnisse einmal unabhängig von der 
Differentialrechnung betrachten, u. geometrisch oder 
arithmetisch zeigen sollen, was denn eigentlich ge¬ 
schieht, wenn man Grössen verschwinden lässt, aber 
ihr Verhältnis« zurück behält, ob nemlich diess etwas 
mehr, als ein, den Differentialcalcul so blindlings nacli- 
äffencles Blendwerk sey. Die ausführliche Beantwor¬ 
tung dieser Frage würde vielleicht zu etwas geführt, u. 
Wenigstens mehrern Lesern einen negativen Gewinn 
gewähret haben, indem sie hätten einsehen lernen, dass 
derjenige, der nur tragt, warum werden einige Grössen 
in den Differentialen vernachlässigt, oder, warum kann 
man die vollständigen Differenzen im Differentialcalcul 
um einige Glieder vermindern, sich nur noch mit einer 
Nebensache beschäftigt, u die Hauptsache, nemlich den 
algorithmischen Nutzen des JDiJJereuzirens überhauptt 
ohne Rücksicht auf dieEliminatibn gewisser Th; ile der 
vollständigen Differenz, noch keinesweges ergründet 
hat. Das Abkürzen der Differentiale geschieht lediglich 
zum Behuf der Integration, weil diese nur der diagnosti¬ 
schen Theile der Differenz bedarf, um das allgemeine 
Glied derjenigen Reihe zu finden, welcher siepls solche 
angehört. Die ganze Sache beruht darauf, dass jede Dif¬ 
ferenz, wie jede durch Potenzirung entstandene Reibe, 
dem Gesetze derBinomien unterworfen ist, u. es steckt 
hierin so sehr ein blosser Rechnungsvortheil, dass,wenn 
man erwägt, die Elimination finde nicht um di r Diffe¬ 
rentialgleichung, sondern um dir Integration Wille» 
Statt, nämlich bey dieser letztem sich Weitläufigkeit 
und überflüssige Arbeit zu ersparen, aut die Frage, 
ob die Incremente dx, dv, dy u.s. w. wiikliche Grös¬ 
sen oder Nullen sind, in der That kein so grosser Werth 
mehr gelegt werden kann. Wer nicht im Stand« ist, 
aus dem Aggregat von absoluten Nullen messbare Gros¬ 

se» zu machen, aus denen eine steifende oder fallende 
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Pteihe von Vc lh alt ui s 3ZB5 fänden zum Vorschein 
kommt, der darf eben so wenig, wie Leibnitz, un¬ 
ter dv, dx, dy u. s; rV sich Nullen denken. Was übri¬ 
gens die Grösse der Incremente an sich betrifft, so lasst 
in jeder Differenzenrechnung die Elimination einiger 
Glieder in der Differenz, zum Behuf der Integration, 
sich vollkommen rcchtfertken, wenn gleich die au- 
«enblicsvlielien IncreroentefÜv, dx, dy u. s. f. so gross 
geyn sollten, wie der Durchmesser der Erdbahn. Diess 
geht aus der Natur der Differenzeiuechnung überhaupt 
so gewiss hervor, als cs apodiktisch wahr ist, dass 
das, was Hr. F. S. iß2. 41. behauptet, sowohl der 
Natur eines leibnitzischen Differentials, als auch dem 
Begriff eines leibnitzischen Increments durchaus wi¬ 
derstreitet, und dass der übrigen sieben Grundregeln, 
bis S. 194, vielleicht die sterile Theorie der Gränzver- 
haltnisse, keines Weges aber der reine leibnitzische 
Di bereutialcalcul an seiner Sicherstellung bedarf. 

Die vierte und letzte Unterabtheilung handelt von 
der Geometrischen Conntruction der Differentiale. 
Wir wollen das Widersinnige, was in der geometri¬ 
schen Construclion einer arithmetischen Differenz 
(denn das ist ein Differential) liegt, ^gern übergehen, 
um noch einige andere nötliigere Erinnerungen zu 
machen. Die Absicht desVerf. ist, die Geometrie mit 
der Analysis so viel als möglich zu verbinden, um die 
Sätze der letztem durch jene recht anschaulich zu ma¬ 
chen. Es kann vielleicht beym Unterricht für Anfän¬ 
ger einigen Vortheil gewähren, diese oder jenes im 
Calcul durch Figuren aus der Geometrie zu versinn¬ 
lichen. Indessen ist Geometrie etwas anders, als Cal¬ 
cul. und man muss mit der gut gemeyriien Versinn- 
lichung ja recht haushälterisch umgehen, damit man 
die jugendlichen Köpfe nicht verwöhne. Die Erfah¬ 
rung hat schon überflüssig gezeigt, dass das Treiben 
und"Haschen, der lieben Jugend alles ja recht leicht 
zu machen, seit geraumer Zeit sehr oberflächliche Li¬ 
teraten hervorgebracht, und das tiefe gründliche Stu¬ 
dium, wenigstens abstiacter Wissenschaften, fast 
«änzlich von roehrern deutschen Schulen und Akade¬ 
mien verdrängt hat. Das Versinnlichen und Leicht¬ 
machen ist also au sich schon nicht immer etwas Ver¬ 
dienstliches, und am allerwenigsten, wenn es zu un¬ 
richtigen Begriffen einer Sache verleiten kann. Ueber- 
dem hat ja der Calcul auch seine Zeichen und Bilder, 
durch welche das Vorzutragende sich versinnlichen 
lässt. Wer sich aber eine arithmetische Reihe noch 
versinnlichen lassen muss, und diese nicht fassen kann, 
da doch alle ihre Glieder ihm vor den Augen liegen, 
der mag immer die Hoffnung aufgeben , eine deutli¬ 
che Einsicht in die Natur des Differential - Calculs zu 
erlangen, und sich über seine geometrischen Figuren, 
die durch Zirkel und Lineal unmittelbar entstehen, 
zu erheben. Was wir hier gesagt haben, das würden 
wir fast auf jeder Seite von S. 204 bis 223, und über¬ 
all wiederholen müssen, wo der Verf. Differentiale 
geometrisch construirt, um (S. C04) „das intensive 
Verhällniss der Differentialen durch seine symbolische 
Darstellung dieser Art nicht nur anschaulicher, sondern 
auch in mebrerm Betracht expressiver zu machen, 
als es vermittelst der Darstellung durch Buchstaben ge¬ 
schehenkann.“ Es ist wohl nicht ohne Ursache zu 

besorgen,’' dass diese geometrische Methode (nicht zu 
differenziren, sondern) Gränzverhäitnisse d. h. Nullen 
zu machen, unerfahrne Anfänger gar lei cht. irre führen 
und zum gründlichen Studium der Infinitesimalrech¬ 
nung untauglich machen werde, sobald sie eiusehen 
lernen, dass es nicht so leicht geometrisch angehe, vor¬ 
gelegte Differentiale in Glieder von Reihen zu verwan¬ 
deln oder zu iutegriren, und nun mit Widerwillen 
gegen, einen Calcul eingenommen werden, den sie 
durchschaut zu haben glauben, u. an welchem ihr oft 
kindischer Stolz nunmiteineniMaie zoScbanden wird. 
Hätte cs dem Vf. doch gefallen, einen Versuch zu ma¬ 
chen, die Differentiale auch wieder so leicht zu inte- 
griren, als er ihnen das Ansehen gegeben hat, sie ohne 
Zuthun des Calculsgeometrischconstruiren zu können. 
Dann hätten aber auch die gewählten Beispiele nicht 
zu den allerleichtesten und einfachsten, sondern gerade 
zu den allerschwersten Aufgaben der Integralrechnung 
gehören müssen, um die Stärke der Geometrie in die¬ 
ser Hinsicht völlig zu legitimiren. Wenn einmal die 
Geometrie sich vermisst, alles leichter und anschauli* 
eher machen zu können, als die algorithmische Me¬ 
thode, so muss sie sich auch hinterher bey dem Schwe¬ 
rem keinesweges zurückziehen, sondern hier eben 
ihre Vorzüglichkeit u. Ueberlegenheit geltend machen. 
Sie thut aber das alles nicht, sondern verhält, sich gradft 

wie die Methoden anderer Analysten, weiche au« 
-yn 

; —nud ähnlichen leeren Formeln ein PaarDifie-» 
• y 

so 
xn 

rentiale so herauskünsteln, bey schwereren Aufgaben 

aber die Arbeit dem eigentlichen Differentialcalcul über¬ 
lassen, oder getrost von ihm abschreiben. So gewiss 
Geometrie und Calcul, ingleichen Theorieder Gränzeu. 
und Differentialrechnung durchaus heterogene Dinge. 
sind, eben so gewiss ist es, dass niemand eine deutli¬ 
che Einsicht in die Natur der letztem erhalten kann, 
Wenn er nicht alle andere Methoden wegwirft, und 
sü h lediglich an dieDifferenzenrechnung, als das ein¬ 
zige wahre Fundament des ganzen Infinitesimal calculs 
hält. Nachdem mau sich länger, als 100. Jahre darum 
gestri tten hat, was ein Differential sey, ohne einmal dar¬ 
auf zu achten, dass ein Differential, das heisst, die Diffe¬ 
renzin einer arithmetischen Reihe, nicht mit dem In- 
crement, wodurch jenes entsteht, verwechselt werden 
müsse, wäre wohl einmal zu wünschen, dassmanauch 
in DeutschlanddesCalculsder Differenzen mehr achten 
möchte, zu welchem Lider schon so trefflich vorgear¬ 
beitet h;jt. Dem Verdienste eines Lagrange hier eine 
Lobrede zu halten, würde am Unrechten Orte seyn. 
Aber Hr. F. würde auf den Dank sehr vieler Mathemati¬ 
ker haben rechnen dürfen, wenn er die nichtige Grän- 
zcnrechnung ihrem Schicksal überlassen, und so vielen 
Fleiss, den sie ihm nie lohnen wird, lieber auf die Erläu¬ 
terung des zweyten Cap. in Leonhard Eulers Einleitung 
in die Differentialrechnung verwandt hätte. Diess letz¬ 
tere konnte ihm und seinen Lesern eine reichliche Aus¬ 
beutegeben, undzudeminnern Heiligthum der gleich 
anfangs bey ihrer Erfindung schon völlig begründeten 
leibnitzischen Differentialrechn, den Eingang öffnau, 
den zu finden er sich in dieser Schrift, wir bedauren 
es, vergebens bemühet hat. 
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off. ord. ilechtslehrer auf der Univers. Heidelberg. 

Heidelberg, bey Mohr und Zimmer. 1. Hand. 

LXV1II. 390 S. II. Bd. 563 S. 1808. 8- (3 Thl. Ggt.) 

Soll das neuere französische Civilrecht dem Deut¬ 

schen verständlich werden , so müssen Deutsche der 
Bearbeitung desselben sich unterziehen. Nur der 
Deutsche Rcchtsgele'hrte kann sich in die Lage sei¬ 
ner Landsleute denken und seine Belehrungen dem 
Bedürfnisse derselben anpassen. Alle Uebersetzun- 
gen , alle französische Commentare sind zu jenem 
Behufe unzureichend. Der Verf. der obigen Schrift 
verdient daher für seine Arbeit den wärmsten Dank 
der Nation, welche, wie er S. VIII bemerkt, nur 
noch in der Geistes - oder Geisterwelt lebt; er ver¬ 
dient diesen Dank auch dafür, dass er das, was er 
geben wollte und konnte, bald gab. Und wenn 
er auch eben desshalb einen oder den andern 
Wunsch, vielleicht sogar hier und da eine billige 
Forderung unbefriedigt gelassen hätte, so kündigt 
doch sei«- eignes S. VII. geäussertes Urtheil, dass 
sein Werk von dem Muster, das er sich vorhielt, 
noch weit entfernt sey, nicht Wahrheit an, nur 
Wahrheitsliebe und Eifer für die Wissenschaft. 

Die Arbeit des Verfs. ist nach S. V. ff. unmit¬ 
telbar für denkende Geschäftsmänner und Praktiker 
berechnet. Sein Zweck war 1) eine möglichst voll¬ 
ständige, systematische Darstellung des gesamrnten 
franz. Civilrechts nach Anleitung des Code Napo¬ 
leon, jedoch so, dass auch die übrigen franz. Ge¬ 
setzbücher und neuesten franz. Gesetze, in so fern 
sie sich auf das theoretische Civilrecht beziehen, 
benutzt würden. Nur das Handelsrecht und der 
Process sollten ausgeschlossen bleiben. Er wollte 
c) theils im Allgemeinen, theils in den einzelnen 
Lehren auf das Verhältniss, in welchem das neuere 
fra uz. Civilrecht zu dem Römischen steht, aufmerk¬ 
sam machen, 3) in jeder Lehre, nach Anleitung [des 

Erster Baud. 

öffentlichen Verhandlungen, die eigentlichen Prin- 
cipien, von welchen der C. N. ausgeht, angeben 
rrnd 4) die in diesem Gesetzbuche vorkommenden 
Schwierigkeiten erläutern oder wenigstens andeu- 
ten. Um diese Zwecke zu erreichen, schickt er 
eine austührjichs Einleitung voraus, in welcher er 
A) von dem Begriffe, den Eintheilungen und den 
Quellen des franz. Rechts, auch von der verbinden¬ 
den Kraft der Gesetze überhaupt,, sodann aber JV) 
von dem franz. Rechte, in so fern es in dem C. N. 
enthalten ist, insbesondere, und zwar von der Ge¬ 
schichte, dem Plane und dem Geiste dieses Gesetz¬ 
buchs, von seinem Verhältnisse zu der Rechtswis¬ 
senschaft und dem altern Rechte, endlich von den 
Hülfsmitteln zur Erlernung und Bearbeitung des im 
C. N. enthaltenen Rechts, handelt, die Länder, in 
welchen ausser Frankreich der C. N. eingeführt ist, 
aufzählt, auch die verschiedenen Rücksichten erör¬ 
tert, welche bey Einführung dieses Gesetzbuchs in 
Betracht gezogen zu werden verdienen. Die Beleh¬ 
rungen des Vis. über Gewohnheitsrecht neben dem 
C. N., über die Anwendbarkeit des fra ne. Civil¬ 
rechts aut Franzosen ausser ihrem ValerJande und 
auf Fremde in Frankreich, über das Recht des Rich¬ 
ters, die Gesetze auszulegen, zeichnen sich durch 
Gründlichkeit und Vollständigkeit aus. Als Haupt- 
vorzüge des C. IV. nennt der Verf. 1) die Unabhän¬ 
gigkeit desselben von dem öffentlichen Rechte, dem 
Glauben der Menschen und dem Interesse des Ein¬ 
zelnen, in so fern es nicht das Interesse aller Bür¬ 
ger ist; 2) die Entfernung, in welcher das Gesetz¬ 
buch aut der einen Seite von einer blossen Meta¬ 
physik des Rechts, aut der andern Seite aber v on 
Casuistik sich halte; 3) die Maasregeln , die man ge- 
nommen habe, um das würkliche Recht so zu mo- 
diheiren, dass es als iürmliches leichter und siche¬ 
rer erkannt werden könne; 4) die Schonung der 
Freyheit der Personen und des Eigenthums, mit 
welcher man bey Ausbildung der, zwar durch all¬ 
gemeine Iiechtsprincipien gebotenen, aber erst vom 
Staate zu organisirenden Institute zu Werke gegan¬ 
gen sey, und 5) die glückliche Verschmelzung des 
in Frankreich ehedem gültigen Römischen und Ge 
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wohnheitsrechts unter der Leitung allgemeiner Prin- 
cipien. Auch findet der Veif. das hohe Ansehen, 
welches die Rechtswissenschaft neben dem C. N. 
behauptet, nicht bedenklich, ist vielmehr der Mei¬ 
nung, dass die Organisation der Gerichtsverfassung, 
in Frankreich vorzüglich der Cassationshof, dein 
Missbrauche verbeugen könne und müsse, welcher 
von jenem Ansehen zu fürchten sey. Diese Urtheilc 
eines scharfsinnigen Rechtsgelehrten durfte Rec. den 
Lesern dieser Blätter nicht vorenthalten. Er darf 
ihnen aber auch nicht verschweigen, dass der Vf. 
ad 2, in einzelnen Lehren, z. B. in der vom Be¬ 
sitz oder von den Verbindlichkeiten ex delicto, Voll¬ 
ständigkeit vermisst, dass er die Richtigkeit des 
Grundsatzes, der Jen Maasregeln sub 5. ihr Daseyn 
gab, in Beziehung auf den bekannten a. 340, (la re¬ 

ch er che de la paternitc est interdite) bezweifelt 
und ad 4) im Erbrechte die Theilung der Erbschaft 
zwischen der väterlichen und mütterlichen Linie, 
die Ausdehnung, die der C. N. dem Pflichttheile 
giebt, und den Satz, dass Kinder von ihren Aeltern 
nicht enterbt werden können, bedenklich findet. 
Vielleicht konnte ad 1) noch bemerkt werden, dass 
policeyliche und staatswirthschaftliche, kirchliche 
und politische Rücksichten dem C. N. bey weitem 
nicht so fremd sind, als man glauben sollte, wenn 
man sich denselben als das resultat exact de la ju- 
stice civile denket. Beweise für diese Bemerkung 
hat der Verf. B. I. S. 106. 115. 136. 34b. selbst an 
die Hand gegeben und es ist hier nicht der Ort, 
sie zu vermehren. 

Auf jene Einleitung folgt das theoretische Ci- 

-vilrecht,, Der erste T/teil desselben vom Civilstau- 

de, wird 0. 1—4* durch Belehrungen über den Be¬ 
griff von Person, Stand, Civil - und politischen Stand 
und den Beweis des erstem im Allgemeinen vorbe¬ 
reitet. Dann wird I, 0. 5 — 7* von der Erwerbung 
des Civilstandes, II. von den Rechten desselben A) 

o—u« an sich und B) in Ansehung ihrer Aus¬ 
übung, mithin hier 0. 12—15* vom Wohnsitze, 0. 
16 — 23. von der Abwesenheit,-* auch 0. 24 — 55- 
von der Vormundschaft, der Curatel und dem Bey- 
sfande, (conscil) III. 0. 56—61. von den Arten, wie 
der Civilstand aufhört oder verloren gehet, gehan¬ 
delt. Im zweyten Theile des theoretischen Civil- 

^ rechts, in welchem die Oivilrechte in Beziehung 

auf äussere Gegenstände betrachtet werden, wählt 
der Verf. das in seinen Anfangsgründen des philo¬ 
sophischen Privatrechts (Leipz. 1302.) entwickelte 
System, wo auch Personen als Object des Sachen¬ 
rechts angesehen werden. Vorausgehen 0. 62 — 67. 
Erörterungen über den Begriff und die Arten der 
Sachen und des Sachenrechts, ingleichen 0. 63—7°* 
über Besitz. An diese schliesst sich das erste Buch, 
welches den Civilrechten in Beziehung auf äussere 

Gegenstände, solche einzeln betrachtet, gewidmet ist. 
Die erste Abtheilung stellt das Sachenrecht und 
zwar 0. 71—34. das Eigenthumsrecht an Sachen in 
Verbindung mit den Arten, solches zu erwerben, 
auch mit der Acquisitiv-Verjährung, ferner 0. • 

113. das Recht der Dienstbarkeit und 0. 1 *4—146. 
das Pfandrecht dar. Die zweyte Abtheilung be¬ 
schäftigt sich mit den Verbindlichkeiten. Der Be¬ 
griff und die verschiedenen Gattungen derselben, 
(je nachdem sie natürlich oder bürgerlich, solita- 
risch oder getheili, positiv oder negativ, dinglich 
oder persönlich, theilhar od: r untheilbar, bedingt 
oder unbedingt, betagt sind oder nicht, und den 
Schuldner entweder etwas zu geben oder zu thun 
und zu unterlassen verpflichten; sodann ihr Rechts¬ 
grund, ihre Würkungen und die Arten, wie sie 
erlöschen, (Zahlung und Deposition. Novation, Er¬ 
lass, Gompensation, Confusion und Untergang der 
Sache) sind 0, 141 — 67. der Gegenstand des ersten 

Abschnitts. Der zweyte umfasst die einzelnen Arten 
der Verbindlichkeiten. Das erste Capitel, den Ver¬ 

trägen gewidmet, wird 0. 163 — 76. durch allge¬ 
meine Bemerkungen über den Begriff des Vertrags, 
die Eintheilungcn der Verträge, die Bedingungen 
ihrer Gültigkeit, die Würkungen und Auslegung der¬ 
selben und die Arten, wie die daraus entstandenen 
Verbindlichkeiten aufhören, (Nullität, Rescission) 
eröffnet und führt die Verträge selbst in folgender 
Ordnung auf: A) Positive Verträge, I. Brwerbungs- 

verträge, 1) belastende Verträge, a) Tauschverträge, 

(commutatifs, nämlich 0. 177 — gy. Kauf und Ces- 
sion, 0. 190. der eigentlich sogenannte lausch, 0. 
191 — 201. Mieth - Pacht - und Verdingungs- auch 0, 
202 — 3. Gesellschatts-Vertrag) b) G7hcA.rverträge, (0. 
209—12. Spiel und Wette, ingleichen der Leibren¬ 
ten - Contract) 2) PVohlthätige Verträge (als 0. 213 
— 16. commodatum, 0. 217—22. mutuum und Ren¬ 
tenkauf, 0. 223 — 31. depositum und Sequester, so 
wie J). 232 — 36- mandatum). II. Zusicherungs-Ver¬ 

träge (0. 237 — 42. Bürg8chait und 0.245 — 48* Faust¬ 
und Nutzungspfand,) B) Negative Verträge, I. wech¬ 

selseitige (0. 249 — 5u Vergleich und Compromiss) 
II. einseitige (0. 253. Verzichtleistung und Ratifica¬ 
tion ungültiger Geschäfte). Die Lehren von den 
Quasicontracten, 0. 254 — 56. von den Dclicten und 
Quasidelicten 0. 257-—59. bescliliessen im zweyten 

und dritten Cajntel diesen Abschnitt und der Verf. 
gelangt in der dritten Abtheihmg zu dem Familien- 

rechte. Das erste Capitel ist dem Fherechte ange¬ 
wiesen. Nach Feststellung des Begriffs der Ehe 0; 
260. wird von derselben im ersten Abschnitte 0. 261 
— 31. als einem blos persönlichen Verhältnisse unter 
den Ehegatten, im zweyten aber von dem Vermögen 
der Eheleute (den Ehebercdungen, der Gütergemein¬ 
schaft und den darauf Bezug habenden Verträgen, 
dern Mitgiftsrechte 0. 232 — 303.) gehandelt. Beym 
Aelternrechte j dem das zweyte Capitel 0. 304— 12. 
eingeräumt ist, wird auf das Verhältnis uneheli¬ 
cher Kinder zu ihren Aeltern und auf die Legiti¬ 
mation Rücksicht genommen, worauf ein Anhang 
0 3i3 — 20. auf Adoption und frevwillige Vormund¬ 
schaft (tutelle officieuse) sich verbreitet. Im zwey- 
teil Buche werden die Civilrechte in Beziehung auf 

das Vermögen erörtert und die erste Abtheilung hebt 

mit den dinglichen Rechten an, Da aber von den» 
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Rechte der Dienstbarkeit und dem Tfande, inglei¬ 
chen von derrr Eigeuthumsrechte bereits im ersten 
Buche gehandelt worden war, so beschränkt sich 
hier die Darstellung auf das Erbrecht ß. 305 — 84’ 
und $. 385 — 93. auf die Schenkungen. Die Ver¬ 

bindlichkeiten, in so fern sie auj dem Vermögen 

haften, machen den Inhalt der zweyten Abtheilung 

aus und cs werden 399 — 403. die Rechte der 
Gläubiger an dem Vermögen und der Person des 
Schuldners (contrainte par corps, Güterabtretung) 
untersucht. Im praktischen Civilrechte, dem Ge¬ 
genstände des zweyten Theils, findet man Erörte¬ 
rungen über Klagen und Einreden überhaupt (j. 4°4 
.— 6., sodann (j. 407— 27. vgl. mit dem Anhänge S. 
310 —15. Bd. II. die Lehre v om Beweise, in so lern 
derselbe direct (durch Augenschein , Gutachten von 
Sachverständigen, Urkunden und Zeugen) oder indi- 
rect (durch Vermuthungen) hergestellt oder (durch 
Geständniss und Eyd, als welche der Verl, nicht 
unter die Beweismittel rechnet), entbehrlich wer¬ 
den kann. Das Werk endet mit den fWirkungen 

eitler gehörig begründeten Klage oder Einrede ijj. 4-8* 
und mit den yJrten, wie das Recht zu klagen er¬ 

löscht oder (durch Exstinctiv- Verjährung $. 4~9— 
34.) unwirksam gemacht werden kann. 

Diese Inhaltsanzeige gewährt eine Uebersicht 
der Reichhaltigkeit des Werks, welches übvrdiess 
mit gewählter Literatur ausgestattet ist, und in ei¬ 
nem Anhänge das Gesetz vom 3* Sept. 1307* über 
den Zinslüss, auch zwey Gesetze vom 5- ejusd. 
über das Privilegium des öffentlichen Schatzes an 
dem Vermögen der Einnehmer, und wegen der 
Criminalkosten an dem Vermögen der Verurteil¬ 
ten, nicht weniger einige literarische Nachweisun- 
gen über die neuern franz. Maasse, Gewichte und 
Münzen, endlich eine Vergleichung des altern fran- 
zös, Kalenders mit dem gregorianischen enthält. 
Absichtlich (vergl. S. XII. Bd. 1.) hat der \f. aus¬ 
ser dem Processe und dem Handelsrechte auch das 
neuere franz. Majorats- und Adelsrecht übergangen, 
weil es kein gemeines Recht ist. Alle andere Leh¬ 
ren, über die der C. N. etwas verfügt, sind von 
dem Verf. in einem wissenschaftlichen Zusammen¬ 
hänge erörtert, mit den einschlagenclen Verordnun¬ 
gen des Code de Proccdure , und zuweilen mit 
Bemerkungen aus dem Code de Commerce berei¬ 
chert, und aus den neuern Gesetzen oder authen¬ 
tischen Rechtsquellen vervollständigt worden. Bios 
den Inhalt der obigen Gesetze vom 5. Sept. 1807. 
hat der Vf. dem Texte nicht einverleibt. Wo ihn 
jene Quellen verliessen, hat er die öffentlichen Ver¬ 
handlungen, die sich auf den C. N> beziehen, den 
neuesten französ. Gerichtsbrauch und die besten 
Commentare über den C. N. und einzelne ff heile 
desselben, einen Locre, Maleville, Bousquet, Cha- 
bot u. a. rn. zu Rathe gezogen. Wie nolhwendig 
die Vorsicht war, welche er dabey anwendete, da¬ 
von findet sich S. 213.- Bd. II. ein merkwürdiges 
Beyspiel. Im Staatsrathe war nicht blos Desceu- 
denten und Adscendenten, sondern auch Geschwi¬ 

nd 

Stern ein Pflichtheil Reserve legale) beseitigen wor¬ 
den. Diesei Beschluss wurde auf den Antra0- des 
Tribunats zurückgenommen, und dagegen im zwey¬ 
ten Abschniite de6 a. 9*5- sanctionirt, dass die Ad¬ 
scendenten, wenn eie mit ColJateralen zugleich suc- 
cedirten, den letztem in Ansehung des Filicbttheils 
vorgingen. Nichts desto weniger stellte der Be- 
riebtserstatter (Bigot-Preameneu) folgenden Fall auf: 
Ein Descendent hinterlässt Adscendenten in beydeii 
Linien, ingleichen Geschwister. Sein Vermögen 
beträgt 100000 Franken, aber über Cooo Fr. ist dis- 

ponirt. Wäre keine Disposition vorhanden , so wür¬ 
de der Pfliehttheil der Adsceudenten ,50000 Fr. be¬ 
tragen haben. Nur über die Hälfte dieser Summe, 
über 2,5000 Fr.hat der Verstorbene verfügen dür¬ 
fen. Da aber die Adscendenten, wenn sie die übrig 
gebliebenen 40000 Fr. mit den Geschwistern gleich 
theilen sollten, noch nicht einmal 25000 Fr., son¬ 
dern nur 20000 bekommen würden; so muss die 
ff heilung 60 erfolgen, dass die Geschwister nur 
15000 Fr., und die Adscendenten 2,5000 erhalten. 
So weit der Fall! Der Verf. aber bemerkt dagegen 
sehr richtig, dass darin der Pfliehttheil als eme 
portio portionis ab intestato debitae angesehen wor¬ 
den, dass er aber eine portio omnium bonorum 
scy, dass also in dem angegebenen Falle die Ad¬ 
scendenten nicht nur die Geschwister in Beziehung 
auf die übrig gebliebenen 40000 Fr. ganz ausschlies° 
sen würden, sondern auch noch überdiess we°en 
10000 Fr. auf Reeluction der Schenkungen und Le¬ 
gate antragen könnten, endlich, dass der Fall in so 
fein falsch gestellt sey, als darin von Adscendenten 
überhaupt gesprochen werde, obschon nur Vater 
und Mutter mit den Geschwistern concurrirten, 
und von letztem die entferntem Adscendenten al¬ 
lemal ausgeschlossen würden. Man kann von die¬ 
ser Widerlegung einen Schluss auf die dem Verf. 
eigenthümlich angehörenden Bemerkungen ziehen.* 
mit welchen er häufig das Gesetzbuch ergänzt. Sie 
sind stets scharfsinnig und grösstentheiTs richtig. 
Diess in Beziehung auf den ersten Zweck, den der 
Verf. bey seiner Arbeit verfolgte. Eben so viel ist 
aber auch für die drey andern geschehen. Nach¬ 
dem der Verf. schon in der Einleitung S, LII das 
Verhältniss des C. N. zu dem römischen Rechte 
im Allgemeinen dahin bestimmt hatte, dass letzte¬ 
res neben dem Gesetzbuche nicht als ein Recht, 
sondern als ratio scripta und als Hüll'smittel der 
Interpretation bestehe, so fährt er fort, in den ein¬ 
zelnen Lehren, jedoch kurz und ohne durchgehende 
Vergleichung, die Abweichungen des franz.6 Rechts 
von dem römischen, die Vorzüge des erstem oder 
die Mängel desselben an sich und in Beziehung 
auf das letztere bemerklich zu machen. Oft wird 
das franz. Recht auch mit dem deutschen, preus- 
sischen und westphälischeu verglichen. Aber der 
C. N. schweigt über viele Rechtsinstitute, oder 
stellt nur allgemeine Verfügungen darüber auf; als¬ 
dann entsteht die Frage; bedeutet dieses Schwei¬ 
gen Abschaffung der Lehren, die es trifft, oder 

[4*] 
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liegt in ihm eine Aufforderung, das Gesetzbuch zu 
ergänzen? Und diese Ergänzung selbst, aus wel¬ 
chen Quellen darf sie geschöpft werden? Diese 
Fragen löset der Vf., indem er in jeder Lehre das 
ältere Recht, das dem C. N. zu Grunde liegt, nach¬ 
weiset, und die Grundsätze nennt, von denen die 
Gesetzgebung ausging. Der C. N. erwähnt z. ß. 
nirgends die Eintheilung des Eigenthums in das 
vollkommene und unvollkommene, nirgends das 
Sctum Vellejanum; dieses Schweigen deutet, wie 
der Vf. S. iio. 56c. ßd. 1. zeigt, auf Abschaffung. 
Der C. N. handelt ferner die versio in rem nir¬ 
gends im Allgemeinen ab; aber es wird vom Verf. 
S. 270. Bd. II. bewiesen, dass die diessfalsigen Ver¬ 
fügungen des röm. Rechts mit dem Geiste des Ge¬ 
setzbuchs vertraglich sind. Die Adoption ist ein 
aus dem röm. Rechte entlehntes Institut; aber die 
franz. Gesetzgebung hat ihr ein neues Princip un- 
tergclegt, und der Vf. folgert daher S. 114. Bd. II. 
sehr richtig, dass das franz. Recht hier nicht aus 
dem Römischen erläutert werden dürfe. In der 
Lehre vom Gebrauchsrechte hat sich die franz. Ge¬ 
setzgebung aus dem gewöhnlichen, in neuern Zei¬ 
ten aber nicht ohne Grund angefochtenen Begriff 
des usus, w elcher das ßefugniss des Berechtigten 
auf sein Bedürfnis beschränkt, gehalten. Der Verf. 
warnt deshalb S, 146. Bd. I. vor dem unbedingten 
Gebrauche des röm. Rechts zur Erläuterung dieser 
Lehre, und diese Warnung ist um so interessanter, 
weil sie zu einer allgemeinen Regel sich ausbilden 
lässt, welche dem Studium des röm. Rechts in Be¬ 
ziehung auf das Französische eine eigene Richtung 
gibt. Die ununterbrochene Rücksicht auf den 
Geist der Gesetze leitet aber auch den Vf. zu tref¬ 
fenden Bemerkungen über die Anwendbarkeit des 
gemeinen franz. Rechts auf Rechtsverhältnisse, de¬ 
ren Principien dem Gesetzbuche fremd sind, z. B. 
auf die neuen Majorate in Frankreich, und auf Le¬ 
hen und Fideicomnwsse in den Ländern, in wel¬ 
chen sie der Einführung des C. N. ungeachtet bey- 
behalten worden sind. Endlich ist der Sinn unge¬ 
mein vieler.an sich dunkler Artikel (man verglei¬ 
che nur die Erörterungen über den a. 11. S. 24 f, 
Bd. iQ aus der Geschichte derselben, dem altern 
Rechte, auf dem sie beruhen, aus ihrem Geiste, 
aus Parallelstellen und aus dem franz. Spracbge- 
brauche glücklich aufgefasst und dargestellt wor¬ 
den. Wo aber dieses nicht gelang, da sind wenig¬ 
stens die Schwierigkeiten, die Zweifels- und Ent¬ 
scheidungsgründe vollständig und richtig angegeben 
worden. Es kann daher dieses Handbuch in ge¬ 
wisser Rücksicht als ein Commentar über den C. 
N. angesehen und benutzt werden. 

Ree. hat bis jetzt die Vorzüge der Arbeit des 
Vfs. entwickelt, und glaubt, bewiesen zu haben, 
dass sie dem gründlichsten Renner des französi¬ 
schen Rechts willkommen, dem aber, welcher mit 
diesem Rechte aus Nothwendigkeit oder Neigung 
sich vertraut machen will, unentbehrlich sey. Aber 

er würde seinen Beruf nur halb erfüllen* wenn er 

5h 

nicht auch die Bedenklichkeiten mittbeilen wollte, 
welche sich ihm bey Prüfung dieses Handbuchs 
aufdrängten. In dieser Rücksicht wünschte er 
!• i-n Beziehung auf die Einleitung eine Beschrän¬ 
kung des S. XVI vorgetragenen Satzes, dass der C, 
d. P. von der gesetzgebenden Versammlung Theil- 
Weise, so wie die andern Gesetzbücher, gesetzli¬ 
che Kraft erhalten habe. So richtig er auch ist, 
so kann er doch zu dem Missverständnisse führen, 
als ob der C. d. P. und der C- d. C. auf dieselbe 
Art, wie die in den C. N. vereinigten Gesetze, zur 
wirklichen Vollziehung gelangt sey. Ueberdiess 
vermisste Rec. 0. XVII. bestimmtere Regeln über 
die Benutzung der öffentlichen Verhandlungen, die 
dem C. N. vorausgingen, bey Auslegung desselben^ 
besonders über ihre Rangordnung in dem Falle, 
wenn sie von einander abweichen. Die Warnung 
des Verfs., diese Verhandlungen nicht dem Gesetze 
gleich zu stellen, ist eben so gegründet als noth- 
wendig, aber auch der denkende Praktiker wird 
damit nicht ausreichen. Piec. ist 2. nicht gesonnen, 
mit dem Vert. über das von ihm befolgte System 
im Allgemeinen zu rechten. Dennoch würde er 
einzelne Lehren anders gestellt, würde z. B. die 
Sect. VII. ch. 5. Tit. III. Liv. III. (de Vaction eu 

nullite au cn rescission des conventions) nicht bey 

den Verträgen, sondern bey den Verbindlichkeiten 
überhaupt eingeschaltet, und die Glücksverträge 
den Tauschverträgen nicht entgegen gesetzt haben. 
Der Antritt einer Erbschaft ist offenbar kein Ver¬ 
trag, und nach französ. Rechte nicht einmal ein 
Quasicontract, und doch lässt sich in Beziehung 
aut denselben sowohl Nullität als Rescission den¬ 
ken, Die Glücksverträge aber sind keine Hauptgat¬ 
tung, sondern nur eine Untergattung der Tausch¬ 
verträge; so stellt sie wenigstens der a. 1114. dar. 
Der Ort, welcher im C. N. dem tit. VII. liv. 1. 
(de la paternite et de Ja ßliation) angewiesen ist, 
scheint Rec. ebenfalls richtiger zu sey 11. Weit vor 
der ältcrlichen Gewalt und geschieden von dersel¬ 
ben steht jener Titel, und, in der That, die darin 
enthaltenen Verordnungen erstrecken sich weit über 
die väterliche Gewalt hinaus, oder stehen rnu der¬ 

selben in ganz entfernter Beziehung. Diess letz¬ 
tere ist der Fall mit der Legitimation verstorbener 
Kinder. Der Vf. aber zieht diesen Titel S. 93 ff. 
Bd. 11. in das Aelternrecht, sieht in der ehelichen 
Erzeugung und der Legitimation nur Arten, die äl- 
terliche Gewalt zu erlangen, und trägt bey jener 
zugleich die Rechte der unehelichen Kinder vor. 
Einen ähnlichen Anstoss fand Rec. in der Lehre 
von Schenkungen und letzten Willen. Der C. N. 
gibt in den 3 ersten Capitein des 2ten Titels im 
5ten Buche Grundsätze an, welche beyden gemein- 
scliaftlicht sind. Diese bringt der Verfasser grössten- 
theils in die Lehre von den ö tzten Willen. Die Fol¬ 
gen davon sind in der Lehre von den Schenkungen 
theils Wiederholungen, theils unbequeme Zurück¬ 
weisungen, cs tritt bey diesem .Verfahren die Ei¬ 
genheit des franz, Rechts* dass Schenkungen und 
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letztwillige Dispositionen im Ganzen gleichen Grund¬ 
sätzen unterworfen sind, zu sehr in Schatten und 
manche Verfügungen, z. B. S. 210 ff. Bd. II. die 
über den Pflichttheil, werden im Rrbrechte zugleich 
in Beziehung auf Schenkungen abgehandelt. So ist 
auch der feine, praktische Unterschied, den der C. 
N. zwischen Unfähigkeit, Ausschliessung und Ab¬ 
setzung eines Vormunds macht, ü. 34. S. 60. Bd. I. 
verwischt worden. Denn der Vf. führt die Perso¬ 
nen, deren a. 442 — 45- gedacht wird, alle in Einer 
Classe, als schlechthin unfähig zur Vormundschaft 
auf, und fügt blos die Bemerkung hinzu, dass auch 
Absetzung Statt finde, sobald die Verhältnisse, die er 
unter No. 3 — 7. erwähnt, einträten. Man wird über- 
diess durch diese Darstellung zu dem Wahne verlei- 
tef, als sey die im Art. 444. verordnete Absetzung 
mit der im a. 445- nachgelassenen dieselbe, obschon 
jene unbedingt (de plein droit) eintritt, und diese 
nur möglich (sont destituables) ist. Mangel an Voll¬ 
ständigkeit ist es 3, was Ree. an diesem Handbuche 
wahrgenommen zu haben glaubt. Dieser Mangel 
spricht sich auf verschiedene Weise aus. Bald un¬ 
terlässt der Vf., auf die Lehren, die der C. N. über¬ 
geht, und auf die Gründe dieses Schweigens auf¬ 
merksam zu machen. Gleich dem C. N.v schweigt 
er über die Rechtssätze, die man aus dem Pandek¬ 
tentitel de L. Rhodia de jactu für analoge Fälle her¬ 
leitet, über den Trödelvertrag, das consilium und 
die recommendatio. Auch wird S. 35y. Bd. 1. der 
Grund, aus welchem das SCtum Macedonianum in 
dem Gesetzbuche keine Stelle finden konnte, niciit 
berührt. Sehr häufig verweiset der Vf. wegen des 
Inhalts einzelner Artikel, ja wegen ganzer Folgen 
von Artikeln, auf das Gesetzbuch, so dass jener ent¬ 
weder gar nicht oder ganz summarisch erwähnt wird. 
Dieses Verfahren findet dann, wenn die Artikel einen 
fremdartigen, z. B. dem Processe angehörenden Ge¬ 
genstand, oder Geschäfte, die in Deutschland minder 
gewöhnlich sind, betreffen, in dem Plane des Vf. 
Rechtfertigung oder Entschuldigung. Wo aber diese 
Verhältnisse nicht eintreten, da ist es gewiss eine bil¬ 
lige Forderung, dass das Handbuch eines Rechts die 
Sätze des letztem enthalt, nicht bloss ihre Stelle 
nackweise. Man ist berechtigt, von einem Handbu¬ 
che mehr zu verlangen als von einer tabellarischen 
Uebersicht od r einem Compendium. Und wenn 
auch der Praktiker, iür den der Vf. schrieb, bey dem 
Studium des iranz. Rechts über dem Handbuche nie 
die Gesetzbücher vergisst, so wird doch dadurch jene 
Forderung selbst nicht aufgehoben. Am lautesten 
spricht sie dann, wenn das franz. Recht das Römische 
auf eine neue Art ausbildet oder modiffeirt, wenn 
die Dispositionen selbst Erläuterung bedürfen, oder 
wenn die Lehre, auf die sie sich beziehen, einen 
bedeutenden Rang einnimmt. Gewiss werden es meh¬ 
rere Leser dieses Handbuchs mit dem Rec. bedauern, 
dass der Vf. diese Forderung zu wenig ins Auge fasste. 
Hier nur einige Belege! Der a. 1575. ist klassisch für 
die collatio dotis, und gibt derNov. 97. c. 6. eine ganz 

neue Gestalt; Aber der Vf. begnügt ßich> S. ißö. Bd 
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II. not. 3. zu bemerken, dass die Dos unter den im a. 
1573. angegebenen Einschränkungen zu conferiren 
sey. Der C. N. bestimmt a. 796. Ö03 — 9. in Verbin¬ 
dung mit dem C. d. P. a. 936 ff. die Rechte und Ver¬ 
bindlichkeiten des Erben während des spatii delibe- 
randi und nach Ergreifung des beneficii inventarii in 
Beziehung auf Administration, Veräusserung und Ver- 
theilung der Masse; der Vf. aber verweiset S. 179. 
Bd. II. blos auf diese Artikel, beschränkt sich auf de» 
Satz, dass der Benefieialerbc im Verhältnisse zu den 
Legataren und Erbschaf isgläubigem nur als Verwalter 
des Nachlasses unzuschen sey, und man muss Dispo¬ 
sitionen wie die, dass der Erbe, der das benefic;um 
inventarii ergriff, nur für culpam lätam hafte, dass 
die Gläubiger, welche bey Verlheilung der Maas..e. 
nicht cingehoinmen sind, und erst nachher sich mei¬ 
den, gegen die Legatare allein und auch gegen diese 
blos 3 Jahre lang ihre Ansprüche gellend machen kön¬ 
nen, im Gesetzbuche nachlesen. Die art, 73c. u. 1953« 
stellen zwey merkwürdige Vorschriften auf. Jener ver¬ 
pflichtet die Erben eines Erben, eine noch unangetre- 
ten auf sie transmittirte Erbschaft, über deren Aus¬ 
schlagung sie sich nicht vereinigen können, cum be- 
neficio inventarii anzutreten; dieses verbindet den 
Depositar, bey dem eine gestohlne Sache niedergelegt 
wurde, den wahren Eigenthümer, sobald er ihn kennt, 
zu benachrichtigen, und ihn unter Gestattung einer 
zureichenden Frist zu Ausführung seiner Ansprüche 
aufzutordern, indem er nur unter dieser Voraus¬ 
setzung dem Deponenten die deponirte Sache mit Si¬ 
cherheit zurückgeben kann. Aber auch diese Vor¬ 
schriften nimmt der Verfasser S. 164* Bd. II. und 
S. 552. Bd. I. nicht in den Text auf. Der C. N. 
gibt ferner art. 1617 — 23/ genaue Bestimmungen 
für den Fall, wenn ein Grundstück mit Festsetzung 
eines gewissen Flächeninhalts verkauft wird. Die 
eigne Fassung des a. 1619 ist jedem unerklärhar, 
der den altern französ. Gerich’tsbrauch nicht kennt. 
Dessen ungeachtet werden S. 234 Bd. I. not. 2. diese 
Artikel nur genannt, ohne dass ihr Inhalt ausgeho¬ 
ben würde. Endlich steht im Eherechte die Ueber- 
einkunft, nach welcher die Ehegatten einander ohne 
Gütergemeinschaft heirathen, ingleichen die Erklä¬ 
rung, dass sie in getrennten Gütern leben wollen, 
zwischen dem regime en communauter und dem re- 
gitne dotal mitten inne. Diese beyden Verträge 
sind nicht Modiffcationen des einen oder des andern 
Systems, sondern haben gleichen Rang mit beyden. 
Sie hätten also eine eben so sorgfältige Erörterung 
verdient. Allein der nackte Begriff und eine Hin¬ 
weisung auf a. 1529—39 ist alles, was man dar¬ 
über bey dem Verf. S. 58 und ßo Bd. II. vorfindet, 
Befremden muss diese Kürze um so mehr, wenn 
man sie gegen die Ausführlichkeit hält, mit welcher 
der Verf. die Dispositionen des Gesetzes in andern, 
nicht eben wichtigem Lehren wiedergibt. Rec. ist 
Weit entfernt, zu glauben, dass der Verf. bey den 
Zurückweisungen, welche er sich erlaubt, nicht 
sollte von einem bestimmten Plane ausgegangen seyn. 

Dennoch würde ihm die Frage: warum der Verf 
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S. 61 Bd. i. not. 7- wegen des Verfahrens bey Aus- 
echliessung und Absetzung eines Vormunds auf a. 446 
_4.9 bloss verweiset, und doch kurz darauf die Art 
und Weise, wie excusationes voluntariae vorzubrin¬ 
gen und rechtlich zu erörtern sind, S. 64 Bd. 1. ge¬ 
nau nach dem Inhalte der a. 438—41 erzählt? in 
Verlegenheit setzen. Das Streben des Vf. nach Kürze 
hat aber auch noch einen andern naclitheiligen Ein¬ 
fluss gehabt. Es hat Behauptungen erzeugt, welche 
nur halbwahr oder Misdeutungen unterworfen sind. 
Zum Beweise dieser Ausstellung beruft sich Ree. 
auf >181 Bd. 1. Hier lehrt der Vf., dass die Ehe¬ 
frau wegen der Erbschaften und Schenkungen, die 
ihr während der Ehe zufallen, von der Zeit an, 
-\vo jene eröffnet wurden, und diese geschahen, 
ohne Inscription eine Hypothek au den Grundstücken 
ihres Ehemannes habe. Der a. 0135 sagt jedoch bey 
weitem nicht so viel! Er spricht bloss von sommes 

dotales, qui provieunent des successions ou dona- 

tions, und diess ist nicht jede Schenkung oder Erb¬ 
schaft (vgl. a. 1540 setj.). Einen andern Beleg will 
B.ec. aus S. 119 Bd. 2. entlehnen. Hier sagt der Vf.: 
der Adoptiv - Vater könne aus der Erbschaft des 
Adoptiv-Kindes das zurückfordern, was er demsel¬ 
ben beschenkt habe. Nach diesem Satze muss man 
clauben, der Adoptiv-Vater allein habe dieses Recht, 
er habe es aber unbedingt und ohne Unterschied, 
ob das Adoptiv-Kind eheliche Descendenz habe oder 
nicht, es finde auch bloss gegen das Adoptiv-Kind 

1 bioSs wegen geschenkter Sachen Statt. Lieset 
mau dagegen die a. 351. 55^, so erkennt man den 
Irrlhurrf und findet über dieses Recht des Ruckfalls 
mehrere Bestimmungen, deren keine unerheblich ist. 
Ein ähnliches Misverstandniss kann S. 84 Bd. 2. die 
Behauptung veranlassen, dass der Ehemann die Dos, 

in so fern er sie nicht eigentümlich überkomme, 
als Usufructuar, jedoch ohne Caulio usufructuaria, 
benutze. Man wird daraus folgern, dass nach franz. 
Rechte Bürgschaft für die Dos von Seiten des Ehe¬ 
mannes ebenso unstatthaft sey, als nach dem röm. 
Rechte. Aber man schliesst falsch, denn dev a. 1550 
lässt eine solche Bürgschaft zu, vorausgesetzt, dass 
sie im Ehevertrage bedungen war. Der Verb ver¬ 
sichert, um noch einen Beweis beyzubringen, S. 
Bd o dass gegen eine Ehefrau während der nach 
dem Rechtender Mitgift geschlossenen Ehe die Ver¬ 
jährung in dem Falle weder anfange noch fortlautc, 
wenn der Ehemann ein nicht für verausserlxch er¬ 
klärtes Grundstück der Ehefrau veraussert habe. Da¬ 
mit ist aber nur der Fall des a. 1560 ausgedruckt, 
der Satz des a. 1561 hingegen, les immeulles dotaux 
saut imvvescriptibles, auf welchen der a. 2255 ver¬ 
weiset, nicht wiedergegeben, und man kann in 
den Irrthum verfallen, dass während der Ehe die 
Acquisitiv- oder Extinctiv - Verjährung z. B. von Ser¬ 
vituten in Beziehung auf den fuudum dotalem an¬ 
fangen könnte. Auch wird die Disposition nach 
welcher die Verjährung des fundx dctalxs wahrend 
der Ehe bloss nicht anfangen, wohl aber fortlaufen 
könne nur angedeutet, nicht so klar herausgehoben, 
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als sie es verdiente. — Wenn man übrigens von 
dem angezeigten Handbuche verlangen wollte, dass 
darin gar kein Artikel des C. N., keine Erläuterung, 
welche aus den übrigen franz. Gesetzbüchern und 
Gesetzen geschöpft werden könnte, und keine Er¬ 
örterung, zu welcher das neuere franz. Civilrecht 
Veranlassung gibt, übergangen scyu sollte, so wür¬ 
de diese Forderung mit der Bestimmung eines Hand¬ 
buchs und mit der billigen Rücksicht auf den wei¬ 
ten Umfang der Arbeit, deren sich der Vf. unter¬ 
zog, im Widerspruche stehen. Nur dann, wenn 
das Uebergangene von entschiedener Wichtigkeit ist, 
fühlt man eine wirkliche Lücke. Dicss widerfuhr 
Rec., ats er die a. 610 und 917 C. N. ingleichen 
a. 48° u»d 1023 C. d. P. zur Bestätigung oder Be¬ 
richtigung von not. 2. S. 220 Bd. 2. not, 6. S. 512 
Bd. 2. und S. 233 Bd. 1. not. 8- nicht benutzt, den 
a. 1757 C. N. (welcher S. 310 Bd. 1. falsch citirt ist) 
bey dem Pacht - und Miethcontracte, den a. 1496 
vgl. mit Abschn. 3. a. 1527 in der Lehre von den 
Schenkungen, den a. 57 C. d. P. bey den Verzugs¬ 
zinsen und der Verjährung und den a. 746 C. d. P. 
S. 2ßi Bd. 1. not. 4. nicht erwähnt fand. Ausser¬ 
dem bot über das Verfahren des Civilbeamten in 
dem Falle, wenn das ihm vorgezeigte und in die 
Geburtsregister noch nicht eingetragene Kind todt 
ist, über das Befugniss eines Vormunds oder eines 
emancipirten Unmündigen in Beziehung auf Ver- 
änsserung von Renten , auch über die Heiratlien 
zwischen Negern und Weissen das Decret v. 4. Jul. 
1306 das Ges. v. 24* Mart. x8oG und das Circul. des 
Grossrichters v. iß. Niv. XI. Stoff zu interessanten 
Bemerkungen dar, und man würde es dem Verf. 
Dank wissen, wenn er die Rechte und Pflichten 
des einen Ehegatten, welcher die Administration 
des Vermögens des andern, abwesenden behält oder 
übernimmt, ausführlicher, als S. 40 Bd. 1. not. 3. 
geschehen ist, untersucht, S. 223 Bd. 1. die Lehre 
von der culpa im Allgemeinen , vorzüglich mit 
Rücksicht aut die obligaliones faciendi vel non fa¬ 
ciendi, einer sorgfältigern-Entwickelung gewürdigt, 
im Erbrechte den Unterschied zwischen succession 

vacaute und en deshereuce angegeben, bey Feststel¬ 
lung des Begriffs eines leg universel und- d titre 

7miversel die a. 6xo. 612. zu llathe gezogen und im 
Beweise das dem französ. Rechte eigenthümlicho 
Mittel, den Werth einer Sache par la commune re- 
nommee darzuthun, gedacht hätte. — Endlich ge¬ 
steht Rec. 4- offenherzig, dass ihm manche Behaup¬ 
tungen des Vf. geradezu unrichtig geschienen haben. 
Es ist jedoch hier ein Unterschied zu machen, ob 
sie der Vf. als unbezweifeltes Recht oder als seine 
eigne Muthmassung vortrug. Zu der ersten Classe 
rechnet Rec. folgende. Nach S. 33. Bd. 1. soll bey 
Todesfällen der Civilbeamte erst 24 Stunden nach 
dem Ableben an een Ort, wo der Leichnam sich 
befindet, zur Aufnahme des acte des deces sich be¬ 
geben dürfen. Diess sagt aber der a. 77. keincs- 
weges, vielmehr kann der Civilbeamte die Beaugen¬ 
scheinigung des Leichnams so fort nach dem Tode 
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oder nach dessen Anmeldung veranstalten, nur darf 
er nicht früher, als 24 Stunden nach dem Ableben 
den Erlaübniss - Schein zur Beerdigung ausstellen. 
Ferner wird S. iß7 Bd. 1. not. 2. vgl. mit S. 246- 
not. 1. behauptet, dass der Hypotheken - Bewahrer 
zugleich die Aufbehaltung der gerichtlichen deposi- 
torum habe: allein davon steht im a. 2203. keine 
Sylbe. Das darin vorkommende Wort depöt hat 
einen ganz andern Sinn , und die gerichtlichen 
Deposita wurden ehedem (s. Bousquet zum a. 1259. 
No. VIII ) bey dem receveur des contributions im 
Arrondissement, niedergelegt, bis das Gesetz vom 
2Q. Niv. XIII. die caisse d? amortissement dazu be¬ 
stimmte. Bey der Einlheilung der Verträge in be¬ 
kannte und unbekannte S 258 Bd. 1. lieset man 
folgende Stelle: ,, Die erstem sind nach den allge¬ 
meinen Grundsätzen von Verträgen zu beurtheilen, 
für die letztem enthält das Gesetz noch ausserdem 
besondere Vorschriften.“ Hier ist der Sinn des a. 
1107. ganz entstellt, und sein Inhalt geht vielmehr 
dahin, dass Beyde Gattungen von Verträgen, be¬ 
nannte wie unbenannte, mich den allgemeinen Vor¬ 
schriften über Verträge zu beurtheilen wären, dass 
aber für einzelne Verträge noch besondere Vorschrit¬ 
ten gegeben Werden würden. Der Verf. bezieht 
nächstdem S. 272 Bd. 1. das Vorrecht, wegen einer 
blossen Laesiun restitutionem in integrum zu ver¬ 
langen, auch aut die interdictio und findet im a. 509 
und 1342 Beweise für seine Behauptung. Aber Kec. 
kann sich dessenungeachtet nicht von ihrer Richtig¬ 
keit überzeugen. Die a. 1305 — 11. sprechen nur 
von Unmündigen und lassen eine ausdehnende Er¬ 
klärung nicht zu, auch hat weder das röm. Recht, 
dem das Französische hier gefolgt ist , noch der 
Gerichtsbrauch jenes Privilegium jemals auf bevor¬ 
mundete furiosos ausgedehnt. Der a. 509. ist aus 
dem Nachsatze zu erläutern, widrigenfalls bew eiset 
er zu viel, eben so, wie der a. 1312, aus wel¬ 
chem, wenn er Beweiskraft hätte, folgen würde, 
dass auch Eheweiber jener Rechtswohlthat theilhaf- 
tig wären. In der Lehre vom Kaufe unterscheidet 
das Gesetz folgende Fälle, a. ob die Waare erst zu¬ 
gezählt, zugewogen oder zugemessen, b. erst ge¬ 
kostet werden müsse, oder aber c. nur auf die Probe 
(veute faite ä l'essai) käuflich ausgenommen sey ? 
Im ersten Falle ist der Contract zwar bindend, aber 
vor dem Zu wiegen. Zu zählen und Zumessen geht 
die Gefahr nicht auf den Käufer über; im zwey- 
ten Falle existirt so lange, als die Waare nicht ge¬ 
kostet und gebilligt ist, gar kein Kauf, und im 
dritten Falle ist der Handel von einer Suspensiv- 
Bedingung abhängig. Vergl. a. 1535. 1537. 1088- 
Den Inhalt dieser Artikel hat der Vf. S. 277 Bd. 1. 
keinesweges treu wiedergegeben. So wie er die 
Sache darstellt, würde in dem Falle sub b. der be¬ 
dingte Kauf, den das Gesetz sub c Statt linden 
lässt, einfreten und auf die Approbation der Waare 
käme nichts an. Im zweyten Bande kommt S. 10 
die Behauptung vor, ein Stiefbruder könne seine 

Stiefschwester heirathen, weil auch das franzüs. 

Recht den Satz, affines inter se non sunt affines, 

bestehen lasse. Aber sind wohl Stiefgeschwister, 
im Verhältnisse zu ihrem gemeinschaftlichen Adscen- 
denten gedacht, affines inter se? und würden sie. 
Wenn sie es wären, in der Intestaterbfolge zugelassen 
Worden seyn? Ebendaselbst S. 250 not. 3 wird den 
Erben des Schenkgebers das Recht, eine nicht trans- 
scribirte Schenkung hypothekenfähiger Güter anzu¬ 
fechten, abgesprochen. Gleichwohl gibt der a. 941 
(anders als in dem Falle des a. 1070. 1072.) allen per- 
sonnes ayaut interit dieses Recht und nimmt nur die¬ 
jenigen, welche die Transscription zu besorgen hat¬ 
ten , ferner deren Stellvertreter und den Schenkgeber 
selbst, nicht aber dessenErben, aus. Die Ueberselzung 
der Worte: ,,jonissant des droits civils “im a. 980 
durch „franzÖs. Bürger“ S. 197 Bd. 2. ingleichen die 
des Worts ,,fiait “ im art. 1359 durch „Handlungen“ 
S. 3°7 Bd. 2. kann Rec. eben so wenig billigen. So 
viel jene anlangt, so ist die Notariatsordnung v. 25. 
Vent. XI., auf deren art. 9 der Vf. sich beruft, älter 
als das Gesetz v. 13. Flor. XI. sur les donations entre 

vifis et sur les testameus, woraus der a. 980 entnom¬ 
men ist. Da letzterer einen klaren Sinn hat, so darf 
er nicht aus einem frühem Gesetze erläutert werden. 
Was aber das Wort „fiait“ betrifft, so sagt der Verf. 
S. 507 Bd. 2. not. 2. selbst, und e9 wird auch durch, 
a. 2275- bestätigt, dass der Eyd darüber angetragen 
werden könne, dass der Gegner etwas wisse oder 
nicht wisse. Das Wissen oder Nichtwissen einer Sache 
ist jedoch keine Handlung, sondern eine Thatsache, 
u. so dürfte auch das Wort fiait zu übersetzen seyn. —— 
Die zweyte Classe der Behauptungen, die der Vf. vor-- 
trägt, sind diejenigen, welche ihm selbst nicht aus¬ 
gemacht schienen. Rec. wird auch hier einige auslie¬ 
hen, welche er nicht vertheidigen möchte. Der C. N- 
spricht Bevormundeten und Eheweibern ein gesetzli¬ 
ches Pfandrecht zu, welches'ohne Inscription beste¬ 
het, obschon - gewisse Personen berechtigt und ver¬ 
pflichtet sind, letztere deshalb zu suchen. Ist sie nun 
erfolgt, so erhält, sie das Pfandrecht 10 Jahre lang in 
seiner Kraft. Wie aber, wenn sie vernachlässigt wor¬ 
den war? Hört dann jenes Pfandrecht so fort mit dem 
Ende der Vormundschaft und Ehe auf? Der C, N. er¬ 
klärt sich hierüber nicht, und der Vf. behauptet S. 2ix 
Bd. 1, Maleville beantworte in seiner Analyse ad art. 
2154 die so eben aufgestellte Frage bejahend. Er selbst 
stimmt für eine 10jährige Fortdauer jener Hypotheken. 
Hier thut er aber eines Theils Malevillen Unrecht, 
dennn dieser will die Fristen Statt finden lassen, 
welche das Gesetz v. 11. Brum. VII. und dasEdict von 
1673 festsetzt. Andern Theils aber entfernt sich die 
Meynung des Vfs. selbst von dem altern franz. Rechte 
zu weit, als dass man ihr Beyfall geben könnte, und 
würde auf jeden Fall nur auf die Hypothek der Bevor¬ 
mundeten zu beschränken seyn. Wenigstens sieht Rec. 
nicht ein, aus welcher Ursache bey den Eheweibern eine 
10jährige Frist Statt finden sollte. Der Vf. will sodann 
S. 132 Bd. 2. einen Erbvertrag als Testament gelten 
lassen, sobald derselbe nur in dieser Hinsicht die er¬ 

forderliche 11 Solennitäten habe, Um diess zu beweisen. 
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führt er au, dass 3er a. 1130 keinesweges dieXJrkunde selbst, 

in welcher ein Erb vertrag enthalten sey, für ungültig erkläre 

und der a. 1002 auf die Benennung, unter welcher Vortheile 

auf den Todesfall Engewendet würden, keine Rücksicht nehme. 

Diese Gründe haben Rec. nicht überzeugt. Lev Art. 1002. 

setzt ausdrücklich dispositions testamentaires voraus und wenn 

das Geschäft, worüber eine Urkunde aufgesetzt wird, nichtig 

ist, so braucht nicht erst die Urkunde selbst für nichtig er¬ 

klärt zu werden. Man würde übrigens, 11m dem Vf. beyzu- 

stimmen, annehmen müssen, dass man ein und dasselbe Ge¬ 

schäft zu gleicher Zeit als wiederruflich und als unwiederf uf- 

licli eingehen könne. Ohne diese Voraussetzung trifft man 

auf den Schluss: ein Erbvertrag dürfte nicht eingegangen 

werden, ein Testament aber ist nicht beabsichtigt worden, 

mithin ist das Geschäft im erstem Falle nichtig, im zweyten 

aber nicht geschehen. Das franz. Hecht scheint überhaupt 

der Verwandelung juristischer Geschäfte nicht eben hold zu 

seyu. So ging wenigstens der Vorschlag, eine nicht acceptir- 

te Schenkung unter den Lebendigen als eine donatio mortis 

caussa aufrecht zu erhalten, nicht durch, vergl. Discuss. v. 

Jonanneau und Sodor zum a. 9/42.j Dagegen fühlt sich Rec. 

geneigt, gegen den Vf. S. 225 Bd. 2. die Legate unter einer 

Resolutiv - Bedingung oder ex die certo und in diem certnm 

in Schutz zu nehmen. Wenn das Verbot der Substitutionen 

im Art. 896 wirklich diese Ausdehnung hätte, wie der Vf. 

meynt, so würden alle bedingte und von einer Zeitbestim¬ 

mung abhängige Dispositionen ungültig seyn. Denn auch 

das Legat unter einer Suspensiv-Bedingung legt dem, der es 

entrichten soll, die Verbindlichkeit auf, die Sache bis zu dem 

Eintritte der Bedingung zu behalten und alsdann erst demLe- 

gator auszuantworten. Eine ähnliche Wirkung hat das Legat 

ex die incerto und das in diem incertnm ausgesejtzte wird 

mit dem Eintritte dieses dies eben so ungültig, als das snb 

condidone resolutiva. Gegen die Folgerungen des Vf. sträubt 

sich der Geist und‘der Wortverstand des a. 896 und der Vf. 

scheint selbst auf dieselben kein besonderes Gewicht zu legen, 

weil er S. 232 not. 2. Bd. 2. wieder von Legaten ex die certo 

spricht. Eine weitere diessfalsige Erörterung wurde jedoch 

den wenigen Raum wegnehmen, den Rec. nach dem Umfange 

dieser Blätter noch übrig und für eine andere wichtige Frage 

bestimmt hat. Sie gilt dem a. £279, einem Artikel, der sich 

an die sieben cruces der Interpreten des röm.Rechts anschliessr. 

Stellt man die einzelnen Bemerkungen, welche derVf. S. 103 

127. 128. 152 Bd. 1. u. S. 521 Bd. 2. mittheilt, zusammert, 

so ist seine Meynung folgende: es gibt im französ. liechte 

keine Vindication, mithin auch keine Verjährung einzelner 

beweglicher Sachen, es finden auch deshalb nicht einmal pos¬ 

sessorische Rechtsmittel Statt, der C. N. sanctionirt vielmehr 

den Grundsatz, Hand muss Iland wahren, macht bloss wegen 

yeetohlner und verlorner Sachen eine Ausnahme, und lässt 

hier eine dreyjährige, aber nicht an die Regeln der Ersitzung, 

nicht an die bona fides, gebundene Verjährung zu; die Fälle 

des a. 1238* 1599 11. 2102 scheinen zwar ebenfalls Ausnah¬ 

men zu seyn, aber man wird, um den Widerspruch zu heben, 

in denselben nur eine condictio ex lege odersine caussa, nicht 

gegen jeden dritten Besitzer, sondern nur gegen den, welcher 

die Sache unmittelbar aus den Händen desjenigen empfing, 

der dem Eigenthümer persönlich verpflichtet war, zulassen 

können. Diese Darstellung ist in Ansehung der possessori¬ 

schen Rechtsmittel richtig, kämpft aber sonst mit vielen 

Schwierigkeiten. Die «ondictio, welche demVf. anwendbar 

scheint, findet in keiner Gesetzstelle einige Bestätigung. Im 

Gegentheil ist es der Zweck des a. 2102 gewesen, dem Ver- 

miether und Verpachter ein Vindicauoftsrccht gegen jeden 

Dritten einzuräumen. Vorzüglich deutlich ei hellet diess aus 

der Rede des Tribun Tarrible an die gesetzgebende Versamm¬ 

lung bey Ueberreichung des i5ten Buchs der 2ten Abtli. v. C. 

<1. Proc. wo er bey dev Saisie - RevenJication die Ausnahmen 

des a. 2279. u. den Fall des a. 2102. auf eino J,ime stellt. Hierzu 

kommt, dassBousquet zum a. 1238 u. Malevillezum a. 1599 

ausdrücklich bemerken, dass diese Artikel über die Verjährung 

nichts entscheiden. Auch sind es die a. 1258. 1599 u* 2102 

nicht allein, aus welchen Bedenklichkeiten erwachsen. Die 

a. 5Ö8- 57o. 572 — 74-576*1 812 bieten ebenfalls dergleichen 

dar: besonders düiften aber a. 1141.880 u. 2239 entgegen» 

stehen. Der a. 11 41 verlangt ausdrücklich bonam fidem, wenn 

der zweyte Käufer einer beweglichen Sache als Besitzer der¬ 

selben dem ersten Käufer vorgezogen werden soll. Der a. 88° 

welcher das ins sepsrationis in Beziehung auf Mobilien auf 

5 Jahr festsetzt, und nur bey Immobilien verlangt, dass sie 

sich noch in den Händen des Erben befinden, würde mit dem 

a. 2279 ganz unvereinbar seyn. Dev a. 2239 endlich, welcher 

(vgl. a. 19 18) nicht allein von Immobilien verstanden werden 

kann, würde eine Verjährung festsetzen, die keinen Sinn ha¬ 

ben würde. Schützt mich der blosse Besitz eitler Sache, die 

ich von einem Depositor kaufe, gegen alle Ansprüche des wah¬ 

ren Eigenthümers, so brauche ich doch in der That sie nicht 

ei st zu verjähren. Zu diesem Allen gesellet sich die Aeusserung 

des Staatsralhs Bavlier, welcher bey Mittheilung obigen Ab¬ 

schnitts des C. d. P. in der gesetzgebenden Versammlung sagte: 

En viatiere mohiliere le detenteur de la chose aura ordinai- 

rement pour lui la p r e s o mp t i o n de propriete, — also 

nur Präsumtion des Eigenthums, nicht Eigenthum ! Schüch¬ 

tern u. ohne den Aufschlüssen vorzugi eilen, zu denen Hr. Prof. 

Dabelow im 4. St. seines Archivs Hofnung gemacht hat, wagt 

es Rec. hier seine Ansicht mitzutlieilen. Er versteht den a. 2279 

(en Jait de meubles la possession vaut titre) wörtlich. Dann 

sagt er weiter nichts, als: der Besitz vertritt die Stelle des 

Rechtsgrundes, possideo, quia possideo. Dieser Satz leidet eine 

Ausnahme bey gestolilnen u. verlornen Sachen, d. h. dem Eigen^- 

thümer solcher Gegenstände kann die exceptio iusti tituli drey 

Jahre lang nicht entgegengesetzt werden. In allen andern Fäl¬ 

len bleibt es bey der Regel, auch wird bona fides präsumirt. 

Könnte jedocli der Eigenthümer malam fidem des dritten Be¬ 

sitzers erweisen, so^wird er damit nach Maasgabe des a. 2262 

gehört werden müssen, u. in so fern findet eine Vindication 

beweglicher Sachen gegen den dritten Besitzer auch nach franz. 

Rechte Statt, Der C. N. legt (vgl. a. 1141. i238- 1573—-go 

u. a, m.) auf die bona fides ein zu entschiedenes Gewicht, als 

dass man daraus, weil sie in der Lehre von der Verjährung 

nur bey der 10- und 20jährigen Präscription etwas ausführ¬ 

licher erwähnt wird, schliessen könnte, sie sey zur Verjäh¬ 

rung beweglicher Sachen ganz unnöthig. 

Am Schlüsse dieser Anzeige hat Rec. die Leser dieses Hand¬ 
buchs noch vor den Druckfehlern zu warnen, welche sich 
vorzüglich in denCitaten eingeschlichen haben. In dem S. 327 
Bd. 2. beygefügten Gesetze v. 3. Sept. lßog u. zwar im ersten 
art. ist eine ganze Zeile (en matiere civile, ciiuj pour cent, ni) 

weggeblieben. Auch hätte der Hr. Kirchenrathsregistr. u. Secr. 
Hecht zuIieidalberg dem Register des Werks etwas mehr Voll¬ 
ständigkeit geben können, so dass man Revision, Wiedereinse¬ 
tzung, Nullität, und andere Worte nicht vergebens suchte. 
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THERAPIE. 

Allgemeine Therapie von Carl m Georg Neumannt 

der ArzneyWissenschaft und Wundarzneykunst Doctor, 

Königl. Sächsischem Staabsmedicus, der Kais. Königl. 

medicinisch. chirurg. Josephsakademie zu Wien cone- 

»pondirendcm Mitgliede. Leipzig, in der Kühnschen 

Buchhandlung. XVI und 212 S. i^oß. gr. 8' 

(1 Thlr. 4 gr.) 

Die Absicht des Verf. bev Bekanntmachung dieser 

Schrift war nach seiner eigenen Angabe (S. VI.), dis 
Frucht der neueren und neuesten Systeme für die 
praktische Medicin brauchbarzu machen; indem es 
ihm schien, als ob über die seltsame mystische Spra¬ 
che, die man in den Schriften der naturphilosophi- 
gchen Aerzte findet, das Gute und Wahre , was 
sie lehrt, von dem besseren Tlieile der Aerzte über¬ 
höret werde. Er wollte also das Nützliche aus dem 
bisher in dieser Hinsicht bekanntgewordenen von dem 
Unbrauchbaren scheiden, zur Aufstellung richliger 
Heilregeln benutzen und mit eigenen, neuen Ideen 
verbunden zu einem Ganzen vereiniget darstejlen.— 
Dieses Unternehmen des Verfs. ist unstreitig sehr 
lobenswerth und verdienet den Dank des Publikums 
um So mehr, je deutlicher das Bestreben hervorleuch¬ 
tet, frey von dem eitelen Tande der poetischen, jetzt 
bey einem Tlieile unserer medicinischen Schriftstel¬ 
ler so beliebten Sprache nicht allein praktisch nütz¬ 
liche, sondern auch in das Innere des Organismus 
tief eindringende Wahrheiten aufzustellen; je mehr 
Hr. N. an mehreren * Stellen beurkundet hat, mit 
welchem Fleisse er die Meynungen älterer und neue¬ 
rer Aerzte etudiret, mit welchem Scharfsinne er sie 
durchdrungen und beur-theilet. hat. Auch wir ehren 
dieses Verdienst, und stimmen seinem Urtheile über 
die neuen und neuesten Ansichten in der Heilkunde 
giösstentheils bey, können aber doch auch der von 
ihm aufgestellten Theorie unsern Beyfall nicht ganz 
schenken. Wir holYen von dem Verl, nicht miss¬ 
verstanden zu werden, wenn wir, indem wir un- 

Erster Band. 

sere Leser mit den Hauptideen dieser Theorie 
bekannt machen, zugleich auch unsere Zweifel vor¬ 
tragen, die uns gegen dieselbe aufgestossen sind, 
wenn man gleich aus den harten, unsern Beyfall 
schlechterdings nicht habenden Urtheilen, die Hr. N. 
in der Vorrede und in der Einleitung über Reeen- 
senten fällt, schliessen sollte, dass er Ein würfe wohl 
aufzunehmen nicht geneigt ist. Möchte doch der 
Verf. wohl erwägen, wie leicht es ist sich selbst 
zu täuschen, wie leicht man in der Freude .über 
einen Fund, die Prüfung vernachlässiget, ob der¬ 
selbe wirklich neu und so wie man glaubt, für die 
Wissenschaften erspriesslich ist. — 

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher der 
Verf. zu beweisen suchet, dass, wenn wir gleich 
ohne System heilen können, es dem menschlichen 
Geiste doch würdig sey nach dem Grunde <ler Ver¬ 
änderungen zu fragen, die bey de* Heilung Vorge¬ 
hen und dass hierzu die Aufstellung eines Systems 
nöthig sey, folgen die beyden Haupttheile dieser 
Schrift, nämlich: 1) die theoretischen Untersuchun¬ 
gen (v. S. 5 — 94) und 2) der praktische Tkcil (v. 
S. 95—212). ln dem theoretischen Theile werden 
mehrere allgemeine physiologische, pathologische 
und therapeutische Sätze aufgestellt, die Grundzüge 
des Systems des Verfs. entwickelt, in dem zweyten 
Theile werden aus diesen speciellere Heilregeln ab¬ 
geleitet. — Die dynamische Ansicht des Organis¬ 
mus ist diejenige, welche der Verf. zur Erkläruhg 
der Phänomene, die wir in dem menschlichen Kör¬ 
per im gesunden und krankhaften Zustande bemer¬ 
ken, benutzt. Leben äussert sich als Thätigkeit. 
Leblose Körper sind diejenigen, bey denen die bewe¬ 
gende Kraft in 2 Factoren zerfällt, einen äusseren 
und einen inneren; lebende Körper sind diejenigen, 
bey denen die bewegende Kraft in dem Körper selbst 
liegt. Ein Körper ist lebendig, sobald er fähig ist, 
eich zu verändern ohne Einwirkung eines äusseren 
Factors. So gut und scharfsinnig auch Hr. N. diese 
Untersuchung weiter ausführt, so scheinet uns doch, 
als habe er bey der Aufstellung dieses Unterschiedes 
das Verhältniss des lebenden Körpers zu der Aussen- 
welt, oder dem äusseren Factor zu wenig berück- 

[5] 



67 V. S t ü c k. 63 

sichtiget, denn ohne Einwirkung eines Süsseren 
Factors verändert sich der lebende Körper nicht, er 
steht aber zu diesen äusseren Einwirkungen in ei¬ 
nem anderen Verhältnisse, als der leblose. — Die 
Selbslthätigkeit des Lebendigen zeigt sieh in räum¬ 
licher Bewegung, in Expansion und Contraction, 
Welche beyde Bewegungsarten mit einander abweeh- 
seln und als Qualitätsveränderung sieh in eigenthüm- 
licher Synthesis zeiget, welche an die Abwechselung 
der Expansion und Contraction, als an ihre Bedin¬ 
gung gebunden ist. (Es ist zwar richtig, dass der Or¬ 
ganismus von einer Seite betrachtet Expansion und 
Contraction, als abwechselnde Erscheinungen in sei¬ 
ner Masse zu eikennen giebt; erschöpft werden 
aber durch diese Ansicht die mannigfaltigen Le- 
bensäusserungen des Organismus doch wohl nicht. 
Es ist noch gar nicht bewiesen, dass in dem Ver¬ 
hältnisse der Expansion und Contraction die Bedin¬ 
gung, der letzte Grund der Qualitäts - Veränderun¬ 
gen zu suchen ist; ob nicht vielmehr umgekehrt in 
dem Qualitäts-Verhältnisse die Bedingung der Ex¬ 
pansion und Contraction liegt; ßo dass wir wenig¬ 
stens jenen Satz nicht als absolut gewiss zum ersten 
Grundsatz eines Systems aufstellen können, durch 
welches wir wirklich die Phänomene des Lebens 
bis in das Innerste zu erklären wähnen. Es scheint 
uns diese Annahme auch nicht viel mehr zu seyn, 
als das Auffassen einiger Hauptphänomene des Lebens, 
unter welche sich mehrere andere gleichzeitig er¬ 
scheinende classificiren lassen, ohne dass man be¬ 
weisen kann , dass diese wirklich Folgen jener sind.) 
Absolute Gesundheit ist ein Ideal. Relative Gesund¬ 
heit ist vorhanden, wenn die Selbstthätigkeit den 
Widerstand der Aussenwelt überwindet, ohne dass 
das Lebendige seinen Zustand verändert. Die Nor¬ 
malität desselben ist an die mechanische Bewegung 
des Lebendigen gebunden, welche sich als «abwech¬ 
selnde Expansion und Contraction zeigt. Die Syn¬ 
thesis ist also normal, wenn die Abwechselung die¬ 
ser Bewegungsarten normal erfolgt. Störung dieses 
Verhältnisses ist die allgemeinste Ursache der Krank¬ 
heiten. Denn wenn die Abwechselung zwischen 
Expansion und Contraction abnorm ist, so ist auch 
die Synthesis innormal. Die Aussenwelt bewirkt 
also Krankheiten, indem sie das normale Verliält- 
niss zwischen Expansion und Contraction in dem 
Lebendigen aufhebt. Heilen können wir die Krank¬ 
heiten, indem wir das normale Verhältniss wieder 
herstellen, also entweder Expansion bewirken , wo 
die Contraction abnorm ist, oder umgekehrt. — 
Aus diesen Hauptsätzen der Theorie des Hrn. N. 
wird man nun leicht seinen Ideengang im Speciel- 
Ten; ahnen können. Alles wird auf Expansion und 
Contraction bezogen, nur durch diese kommt Krank¬ 
heit zu Stande, nur durch diese können wir Krank¬ 
heit heben. Die Arzeneyen wirken als Reiz, wel¬ 
cher die Expansion erhöhet, oder erniedriget, und 
die Verschiedenheit ihrer Wirkungen wird nun be¬ 
stimmt durch die Qualität des Reizes, durch die 
Quantität desselben, und durch den Zustand der Reiz¬ 

barkeit des Lebendigen. Wie’ aber diese Verschie¬ 
denheiten in der Expansion, der Contraction und 
dadurch in der Synthese durch die pond< rablen 
Stoffe hervorgebrgeht werden, wie die pondeVabe- 
len Stoffe auf dm Kräfte ein wirken können, darüber 
finden wir keinen befriedigenden Aufschluss. Denn 
dass die Erklärung, welche sich S. 16. findet: ,,Da 
das Lebendige strebt , alles, worauf es. wirken kann, 
nach der ihr eigenen Synthesis zu verwandeln, 
folglich die Qualität des äusseren zu vernichten, und 
mit der seinigen zu homogenisiren, so muss seine 
1 hatigkeit anders seyn, je nachdem es kierbey mehr 
oder io eiliger Blühe hatnicht als ein solcher an¬ 
gesehen werden kann, wird der Verf., bay genaue¬ 
rer Prüfung, wahrscheinlich seihst eingestehen. —- 
Hiervon abgesehen ist manches Gute, und Nützliche 
über die verschiedenen Wirkungsarten der Arzeneyen 
über die Gesetze der Gewohnheit und des Antago¬ 
nismus gesagt. — 

Der Zweck der Reizthätigkeit bey den Thieren 
ist Bildung und Vorstellung. Auch die Vorstellung 
ist in therapeutischer Hinsicht als durch Expansion 
und Contraction des Hirn - und Nervensystems be¬ 
dingt zu betrachten. (Dieser Satz ist aber noch zu 
beweisen , es fehlt der gültige Beweis dafür durch¬ 
aus, und es möchte auch schwer seyn, die mannig¬ 
faltigen Hirn-und Nerventliätigkeiten auf die Expan¬ 
sion und Contraction znriiekzuführen.) Krankheit 
führt also zu abnormer Vorstellung oder Bildung, 
und da beyde organisch bedingt und normal 6ind, 
wo Expansion und Contraction der Nerven und Ge- 
fässe normal sind, 60 besteht alle Krankheit in Ab¬ 
normität dieser Abwechselung. (Der Vordersatz ist 
noch zu beweisen. —) 

Als Hauptsysfeme, aus denen wesentlich alle 
übrige Systeme bestehen, nimmt der Verf. i) das 
Assimilationssystem, welches zur Aufnahme der Aus¬ 
senwelt bestimmt ist; c) das System der Blutge¬ 
fässe, welches zur Ausbildung und Benutzung des 
Aufgenommenen, zur Ausscheidung des zerstörten 
und zur weiteren Benutzung des assimilirten Stoffs 
der noch nicht verbraucht ist, dienet; 3) das System 
der Organe der Vorstellungen. (Da aber das Nerven¬ 
system nicht allein zu den Vorstellungen bestimmt ist, 
sondern auf mannigfaltige Weise in den Organismus 
eingreifet; so halten wir es nicht für gut, dieses Sy¬ 
stem ausschliesslich als System der Vorstellungen auf¬ 
zuführen.) Krankheiten finden entweder örtlich 
in einzelnen Theilen dieser Organsysteme Statt, oder 
verbreiten ßich auf eines dieser 3 Organsysteme oder 
auf alle drey. Also als abnormer Wechsel zwischen 
Expansion und Contraction in dem Assimilationssy¬ 
stem, dem Blutgeiässysteme oder dem Nervensy¬ 
steme. — Weil das reizbare Organ in Contraction 
und Expansion sein Leben äussert, so erscheint die 
Irritabilität als getheilt in zwey entgegengesetzte 
Kräfte, in Contractilität und Expansibilität. Die 
Wirkung des Reizes kann nicht anders das normale 
Verhältniss zwischen Expansion und Contraction stö¬ 
ren, als indem es entweder die Expansion oder Con- 
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traction erhöhet oder schwächt. Wird eine von die¬ 
sen Kräften erhöhet, so muss die Folge se}rn, dass 
die Aeusserung auch erhöhet ist, welche sie veran¬ 
lasst, z. B. erhöhte Expansibilitäi bewirkt erhöhte 
Expansion. Wird eine von beyden geschwächt, so 
muss die Aeusserung der entgegengesetzten erhöht er¬ 
scheinen, geschwächte Expansibilität muss also als 
erhöhte Contraction, geschwächte Contraction als 
erhöhte Expansion sich zeigen. Da beyde Kräfte ein¬ 
ander wesentlich entgegen wirken, so muss, wenn 
die entgegen wirkende aufhöret, die andere desto 
heftiger und freyer wirken. Abnorme Expansion 
kann daher eben so gut herrühren von abnorm erhöh¬ 
ter Expansibilität, als von geschwächter Contractili- 
tät, abnorme Contraction von erhöhter Contractili* 
tat und von geschwächter Expansibilität. Diese vier¬ 
fache Entstehungsart des abnormen Zustandes wird 
aber doch wohl dem Wesentlichen nach nur aut eine 
zweyfache zu reduciren seyn. Denn Expansion und 
Contraction sind nur als Eigenschaften des Organis¬ 
mus, als Lebensäusserungen zu betrachten, die ein¬ 
ander entgegengesetzt sind, von denen die eine so 
viel verliert, als die andere gewinnt. Denn so wie 
ein warmer Körper nur dadurch kalt wird, wenn 
man ihm Wärmestoff entziehet, so wird dem We¬ 
sentlichen nach bey Erhöhung der Expansibilität, 
die Contractilität immer vermindert, bey Erniedri¬ 
gung der Expansibilität, die Contractilität immer er¬ 
höhet werden müssen. Man kann nicht annehmen, 
dass die eine von diesen Lebensäusserungen in 
ihrem normalen Zustande bleibt, indem die andere 
erhöhet oder erniedriget wird, wie dieses wohl 
von einigen Schriftstellern in Hinsicht der Irrita¬ 
bilität und Sensibilität gschehen ist, indem man 
diese beyden Lebensäusserungen so neben einan¬ 
der stellt, dass sie zwar Wechsels weise auf einan¬ 
der inlluiren, aber nicht geradezu einander entgegen 
wirken und sich aufheben. Es liegt der Ansicht 
des Vfs. allerdings etwas Wahres zum Grunde, nur 
lässt sich dieses nicht innerhalb der engen Gränzen 
der Expansion und Contraction auffinden. Ueber 
Heilkraft der Natur, über Krise sagt der Verf. 
viel Wahres und Gutes; mit Scharfsinn und durch 
Erfahrung gebildetem Geiste prüfet er die Ansichten 
der Brownianer und Erregungstheoretiker über die 
schwächende, reizende und stärkende Heilmethode, 
die der Humoralpathologen über die auflösende Me¬ 
thode, und beweiset, dass es keine allgemein rei¬ 
zende, schwächende, stärkende und auflösende Heil¬ 
methoden gebe, sondern nur besondere, worin wir 
mit ihm vollkommen übereinstimmen. — Da es nun 
keine allgemeine, sondern nur besondere Heilme¬ 

thoden gibt, so 6etzt Hr. N. von S. 65 at1 seine Mey- 
uungen über die besonderen Heilmethoden weiter 
aus einander. Die besonderen Heilmethoden zerfal 
len in 3 Iiauptclassen nach den oben schon angegebe¬ 
nen 3 Hauptsystemen; und eine jede derselben wie¬ 
der in 4Unterabtluilungen, nämlich 1. u. 2. in Mittel, 
welche die Expansibilität oder Contractili.ät erhö¬ 
hen, oder 3. und <4. in solche, die die Expansibilität 
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oder Contractilität erniedrigen. Ausser den hieher 
gehörigen Mitteln nimmt er auch noch specihsche 
Mittel an, die in einem Nebensysteme noch eine be¬ 
sondere Wirkung hervorbringen. In der Einleitung 
zu diesem Abschnitte, in welchem er sich nochmals 
über die 3 Hauptsysteme des menschlichen Organis¬ 
mus erklärt, bestimmt er auch genau den Unterschied 
zwischen den kleineren und grösseren Gelassen, auf 
den schon Bichat aufmerksam gemacht hat. _ Der 
Verf. liat die richtigem Ansichten der neuern Aerzte 
benutzt, indem er den Satz aufstellte, dass ein jeder 
äusserer Körper auf eines der 3 Hauptsysteme des 
Organismus zuerst einwirkt. Allein ob ein jeder zu¬ 
erst und unmittelbar auf die Expansibilität und Con¬ 
tractilität einwirkt, oder ob durch diese Körper nicht 

vielmehr erst eine andere Wirkung hervorgebracht 
wird , von welcher die Veränderung der Expansion 
und Contraction als Folge angesehen werden muss* 
ob diese Veränderungen nicht blos als eine der sinnlil 
dien, sichtbaren Wirkungen angesehen werden muss 
deren mehrerein den Kräften und Eigenschaften des 
Organismus erscheinen, indem äussere Körper auf 
denselben einwirken, dieses sind Fragen, die erst 
genauer erörtert werden müssen, che wir auf diese 
Lehre von der Expansion und Contraction ein System 
bauen können. — Vorzüglich schwer möchte wohl 
der Beweis zu führen 6eyn: dass die Veränderungen 
des Nervensystems allein in der Veränderung der Ex¬ 
pansibilität und Contractilität desselben zu suchen 
sey. Alles, was der Verf. S. 74 über die Expansion 
der sensibeln Nervenatmosphäre, und über die Er¬ 
hebung und Zuriicksinkung des Gehirns, die als Fol¬ 
gen des Arterienschlags anzusehen ist, sagt, verbreitet 
über diesen Gegenstand kein Licht. Und auch in dem 
praktischen Theile ist diese Unvollkommenheit des 
physiologischen und pathologischen Theils sehr fühl¬ 
bar. Nur mit vielem Zwang konnte sich der Verf. 
da durch helfen, wo ihn die Lehre von der Expansion 
und Contraction nothwendig verlassen musste. _ 
Auf die kurze Einleitung folgt die Angabe der Mittel 
welche anzuwenden sind, um eine der angegebenen 
Heilmethoden zu bewirken. Mittel zur Erhöhuno¬ 
der Expansibilität, 1. im Systeme der Blutgefässe. 
Im Allgemeinen wird von diesen Mitteln gesagt, dass 
diejenigen hieher gehören, die nicht mit grösserer 
Energie in das Lebendige wirken, als dieses zurück¬ 
wirkt, und nicht die Masse und Bestanötbeile des 
Lebendigen entziehen. (Diese Erklärung ist sehr un¬ 
befriedigend.) Die hieher gerechneten Mittel sind: 
Blut, Sauerstoffgas, Wärme, gute Nahrungsmittel; 
alles narkotische, ein massiger Grad der Muskelbewe¬ 
gung, alle Arzneyen, die als erhitzende Mittel be¬ 
kannt sind. Für die Haut und in Wunden alle bal¬ 
samische Mittel, die Metallkalke (alle?), die soge¬ 
nannten epispastica und vor allen einfache Verwun¬ 
dungen, Scarificationen. (immer?) — 2. In dem 
Lymphsysteme. Da man nicht mit hinreichender 
Genauigkeit die Symptome der erhöhet©» Expansion 
des Lymphsys; n s kennet, so kann man amh nicht 
die Mittel augeoen, durch welche sie folgt. _ ■z In 
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dem Nervensysteme. Energische Einwirkung ihrer 
Normalreize. Die Nerven und das Hirn haben aber 
nicht einerley Normalreiz, daher sind auch die Reize, 
welche die Expansion der Nerven erhöhen, von de¬ 
nen verschieden, welche die Expansion des Gehirns 
erhöhen. Licht, Schall sind keine Reize für das Ge¬ 
hirn, und die Thätigkeit der Nerven, durch dicseRcize 
bewirkt, gibt erst den Anstoss für die Gehirnthätig- 
heit. — Die Expansibilität der Sinnennerven wird 
erhöhet 1. durch Sinnenreize, 2. durch Contraction 
der Arterie. Je stärker die Arterie wirkt, je mehr 
sie sich expandirt, desto weniger kann es der mit 
ihr verbundene Nerve, je weniger sie sich expandirt, 
desto mehr thut es der Nerve. (Wäre dieses nöthig, 
so müsste immer, je heftiger eine Entzündung ist, uin 
so mehr die Empfänglichkeit der Nerven für äussere 
Eindrücke abnehmen, und doch findet meistens das 
Gegentheil Statt. — Der Verf. scheint sich auch bey 
dieser von ihm aufgestellten mechanischen Wirkungs¬ 
art der Thätigkeit der Nerven, für welche wir in der 
That gar keine Bewreise finden, in einen Widerspruch 
zu verwickeln. Denn S. 74 sagt er: Was die sicht¬ 
bare Veränderung bey der Expansion der Nerven an¬ 
langt, so besteht sie nicht in einem Anschwellen und 
Turgesciren, wie bey den Gefässen, sondern sie be¬ 
steht in Erweiterung ihrer sensiblen, thätigen Atmo¬ 
sphäre. Und hier spricht er doch von Expansion des 
Nervens. Es ist dieses ein offenbarer Widerspruch, 
wenn Hr. N. nicht etwa annehmen will, dass der 
Nervenäther durch die expandirte Arterie comprimirt 
werde, und dieses ist von diesem alles durchdrin¬ 
genden Aether doch auch nicht anzunehmen.) Die 
Expansibilität des Gehirns wird erhöhet 1, durch Sin¬ 
nesreize, 2. durch Blutreiz, der quantitativ und qua¬ 
litativ verschieden ist. — Mittel zur Verminderung 
der Expansibilität. 1. Im Systeme der Blutgefässe; 
unreine Luft, Kälte, Mangel an Ersatz des Blutes, 
Entziehung der gewohnten Reize. —- 2. In dem 
Lymphsystem, Die Weise dieses zu bewirken, ist so 
viel als unbekannt. — 3. ln dem Nervensysteme. 
Grosse Expansion des Systems der Blutgefässe, schwa¬ 
che Sinneneindrücke, Ruhe, gewisse Krankheits¬ 
gifte.— Mittel, die Contractilität zu erhöhen: 1. Im 
Systeme der Blutgefässe, alles, was Schwächung 
der Expansibilität bewirkt, und dasjenige, dem das 
Lebendige durch Zusammenziehung entgegen wirkt. 
Solche Stoffe sind 1. Kälte, Säuern, Alkalien, das ad- 
stririgirende Princip der Pflanzen. 2. Im Lymph¬ 
systeme, alles, was die Fähigkeit äussere Stoffe auf¬ 
zunehmen erhöhet. Digitalis, Arnica u. s. w. Ob 
das Quecksilber hieher zu rechnen sey, trauet sich 
der Vf. nicht zu bestimmen. 3. Im Nervensysteme. 
Die Contraction tritt ein, wenn Hirn und Nerven in 
Ruhe sich befinden, keine oder nur wenige Normal¬ 
reize auf dasselbe wirken, Die Mineralsäuren sind 
nach des Vcrfs. Meynung vielleicht als die einzigen 
Mitttel anzusehen, welche die Empfindlichkeit der 
Sinnennerven direct mindern. — Mittel, die .Con¬ 
tractilität zu schwächen. 1. In dem Systeme der 
Blutgefässe Kälte und Hitze. Jeder Reiz, der zu 

gross ist, im Verhältnis mit der ihm entgegenwir¬ 
kenden Kraft des Lebendigen. 2. Im Lymphsysteme. 
Dieses kann direct oder inairect geschehen. Direct 
durch wässerige Dünste, feuchte Atmosphäre, Ver¬ 
derbnis des Blutes. Indirect, wenn Gebilde, von 
denen sie einen Thcil ausmachen, anhaltend leiden, 
so dass sie nicht gehörig ernähret werden. 3. Im 
Nervensysteme. Dieses kann durch äussere Reize 
nicht unmittelbar geschehen. Die Contractilität des¬ 
selben zeigt sich aber geschwächt, wenn der Nerve 
nach seiner Thätigkeit nicht in den Zustand der 
Ruhe zurückkehret. Sehr richtig bemerkt aber der 
Verf., dass in diesem Falle ebenfalls die Expansibili¬ 
tät der Nerven verloren gehet. (Wie wenig uns der 
Vf. über die Verminderung der Contractilität in dem 
Nervensysteme lehren kann, erhellet hieraus deut¬ 
lich.) — Die Annahme einer specifischen Heilme¬ 
thode wird gut gewürdiget, und die Indication r.ur 
Anwendung derselben richtig festgesetzt. 

Der praktische Theil dieser Schrift beginnt S. 95 
mit 2 trefflichen Abhandlungen über die Untersu¬ 
chung der Krankheit und die Aufsuchung und He¬ 
bung des Krankheilsreizes, aus denen junge Aerzte 
recht sehr viel Nützliches lernen können, und in de¬ 
nen sieh der Verf. als einen geübten Praktiker zu er¬ 
kennen gibt. — Weniger zufrieden sind wir nach 
unseren Ansichten mit mehrerm, was der Verf. im 
III. Abschnitte dieses Theiles über das Wiederherstel¬ 
len des Gleichgewichtes zwischen den Normalthätig- 
keiten lehret. •— In verschiedenen Unterabtheilun¬ 
gen handelt er hier von der Wiederherstellung des 
Gleichgewichtes in dem Blutgefässysteme, und zwar 
i. in dem kleinen oder Behandlung der Örtlichen Ent¬ 
zündung, des örtlichen Krampfes ohne Fieber; 2. in 
dem ganzen Gefässystcme, Behandlung des Fiebers; 
von der Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwi¬ 
schen den Normalthätigkeiten des Lymphsystems, 
von der allgemeinen Therapie der Krankheiten der 
Nerven. — Oertliche Entzündung kann herrühren 
von erhöheter Expansibilität (stbenische Entzündung) 
oder von verminderter Contractilität (asthenische 
Entzündung). Erstere entsteht, wenn der erregende 
Reiz mit geringerer Intension auf das Lebendige 
wirkt, als dieses auf ihn zurück wirkt, diese, wenn 
der Pteiz stärker in das Lebendige wirkt, als dieses 
seiner Fteizbarkeit widerstehet. Der Vf. meyut, eine 
allgemeinere Erklärung als diese Hesse sich nicht ge¬ 
ben. Wahrscheinlich hat er selbst gefrihlet, wie w'e- 
nig diese Erklärung hinreicht, um die mannigfaltigen 
Erscheinungen zu erklären, die wir da wahrnehmen, 
wo der Verf. diese Veränderungen der Expansion und 
Contraction als Ursächliches zu finden glaubt. Aber 
nach den engen Glänzen, die er sich selbst durch 
diese Ansicht, die wir eine mechanisch-dynamische 
nennen möchten, gesteckt hat, konnte sie nicht an¬ 
ders gegeben werden. — Die Behandlung ist übri¬ 
gens fast ganz so angegeben, wie sie gewöhnlich ge¬ 
gen die slhenische und asthenische Entzündung ge¬ 
lehret wird. — Oertliche Krämpfe sind Krankheiten 
der Blutgefässe, die in vermehrte^Contractilität und 
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verminderter Expansibilität ihren Grund haben. Es 
ist zu billigen, dass der Verf. das Wort Krampf be¬ 
stimmt für eine eigene Art der abnormen Contraction 
zu vindiciren sucht. Er hätte aber doch auch aut die 
Rolle, welche die Nerven in diesen Zuiällen spielen, 
Rücksicht nehmen sollen, da diese nicht als unthätig 
dabev anzuseheu sind. Die Heilmethode wird nach 
der schon aus dem Vorigen bekannten Ansicht ange¬ 
geben. _ Alle abnorme Thätigkeit des gesammten 
Systems der Blutgefässe, sagt der Verf., heisst He¬ 
ber. Dieser Begriff ist aber offenbar zu weit. Es 
cribt mannigfaltige abnorme Thätigkeiten des Blutge- 
fässystems, die doch nicht als derjenige Zustand an¬ 
gesehen werden können, den die Aerzle von den ai- 
festen Zeiten bis jetzt Fieber genannt haben. Auch 
dürfen wir das eigentümliche Leiden des sensiblen 
Systems in Fiebern nicht übersehen, denn mehrere 
Erscheinungen aus demselben bleiben uns sonst ganz 
unerklärbar, z. B. das Gelühl von Frost und Hitze 
des Kranken, mit dem öfters die Wärmeentwicke¬ 
lung in dem Körper desselben gar nicht im Verhält¬ 
nisse steht. Notwendig muss in diesem Fall eine 
krankhafte Beschaffenheit der Nerven Statt finden, 
die verhindert, dass der Kranke eine richtige Vor¬ 
stellung von der Temperatur seines Körpers erhält. 
Nach der aus dem Obigen schon bekannten vierfach 
verschiedenen Abnormität der Expansion und Con¬ 
traction, werden auch vier verschiedene Fieberclas- 
ten aufgestellt. Nämlich Fieber von erhöhter Expan- 
sibilität (hypersthenisclie Fieber). 2. Fieber von ge¬ 
schwächter Contractilität (asthenische). 3. Fieber 
von erhöheter Contractilität. 4. Fieber von sinken¬ 
der Expansibilität. Wir sind vollkommen davon über¬ 
zeugt, dass es nötig ist, eine mehrfache Einteilung 
der Fieber anzunehnaen als nach dem Brownischen 
Systeme geschiehet, und glauben auch, dass der Vf. 
dieser richtigem Einteilung auf die Spur gekom¬ 
men ist. Nach dem im Vorhergehenden schon Ange¬ 
führten können wir aber das von dem Vf. als Ursäch¬ 
liches dieser 4 Fieberarten Angegebene nicht als sol¬ 
ches erkennen. Denn da selbst nach dos Verfs. An¬ 
sichten Expansibilität und Contractilität einander auf- 
heben und beschränken, so würden jene vier Fieber¬ 
arten dem Wesenilichen nach wieder nur auf zwey 

Fieberarten zurückfallen. 
Die 1. 2. und 4te Fieberart ist, so weit es hieher 

gehört, gut abgehandelt, über die dritte ist Hr. N. 
aber sehr hinweggeeilet. — Dass die Lymphgefässe 
nicht in Integrität sind, erkennt mau daraus, dass 
sie Statt milder Lymphe Schärfen produciren, oder 
wenn das Geschäfte der Einsaugung in ihnen nicht 
von statten gehet. Ob in dem ersten Falle Expansi¬ 
bilität oder Contractilität abnorm sey, kann der Vf. 
nicht bestimmen; (und wird auch nach diesen me¬ 
chanisch-dynamischen Grundsätzen nicht zu bestim¬ 
men seyn). Dass aber in dem letztem Falle die 
Contractilität mangele, ist nicht zu bezweifeln. Wei¬ 
ter nimmt nun der Verf. auf seine bekannte Einthei- 
lung der Abnormität der Expansibilität und Contracti¬ 

lität nicht Rücksicht, sondern giebt die bekannten 
Mittel an, welche als die Thätigkeit des Lymphsy¬ 
stems verändernd wirken. Die Wiederherstellung 
der Normalthätigkeit des j Nervensystems zerfällt in 
zwey Unterabtheilungen : 1. Allgemeine Therapie de» 
Gehirns; hieher gehören wieder a. Krankheiten der 
Bildung, b. K. der Vorstellung. Ohne die Abnormi¬ 
tät der Expansion und Contraction weiter zu berück¬ 
sichtigen, bezieht Hr. N. die Krankheiten des Gehirns 
auf die Abnormität des Blutreizes oder des Sinnenrei¬ 
zes, sucht darnach die krankhaften Erscheinungen zu 
erklären und die Heilmittel zu bestimmen. Das hiei 
über den Wahnsinn gelehrte ist wichtig und kann, 
weiter ausgeführt, von dem besten Einflüsse auf die 
speciclle Therapie des Wahnsinns seyn. — Bey der 
allgemeinen Therapie der Krankheiten der Nerven 
kommt Hr. N. wieder auf die Einteilung nach der 
abnormen Expansion und Contraction zurück. Ab¬ 

norme Expansion der Sinnesnerveil zeigt sich durch 
ungewöhnliche Empfindlichkeit; sie begleitet meist 
die geschwächte Kraft des Gehirns, ist auch das Sym¬ 
ptom der erhöhten Contractilität der Blutgefässe und 
kann auch Folge von solchen äusseren Sinnenreizen 
seyn, die alltnälig immer mehr ihre Action verstär¬ 
ken; in diesem Falle wird sie durch abstumpfende 
Mittel, Säuren, Kälte u. s. w. geheilet. Abnorme 
Contractilität der Sinnennerven ist zu heben, durch 
sanfte, allmälig immer stärkere Reizung. — Abnorme 
Expansion der Bewegungsnerven zeigt sich durch 
übergrosse Agilität der Muskeln; abnorme Contraction 
der Bewegungsnerven zeigt sich durch Irismus, le- 
tanus; abnorm beschleunigte Abwechselung der Ex* 
pansion und Contraction der Nerven zeigt sich m den 
Convulsionen. Der Verf. nimmt bey diesen Krank¬ 
heiten allein auf die Nerven Rücksicht , nimmt 
in diesen abnorme Expansion und Contraction 
an , die doch gar nicht nachgewiesen werden kann, 
übersieht ganz das Wechselverhältniss, welches biy 
mehreren dieser Krankheiten zwischen den Nerven 
und der irritabeln Faser Statt findet. — In dcru4tcn 
Abschnitte dieses 2ten Theiles wird von der Entfer¬ 
nung der Krankheitsprodukte gesprochen. Vollkom¬ 
men der Natur gemäss ist es, dass die Befolgung die¬ 
ser Heilanzeige dringend empfohlen und dabey nicht 
allein auf die Safte, sondern auch auf die festen I heile 
Rücksicht genommen wird. Die in diesem Abschnitte 
angegebenen Heilregeln finden wir überhaupt sc, r 
zweckmässig. Den Beschluss macht der fünfte Ab¬ 
schnitt: von der Wahl der Heilmittel. DenGeist ach¬ 
ter Erfahrung verrathen die hier vorgelragenen Lc.i- 
ren über die Vereinfachung complicirter Krankheiten, 
über die symptomatische Curart, über das Verhältmss 
der in krankhafter Thätigkeit begriffenen kleinen be¬ 
fasse zu den grösseren, worüber Hr. N. manches be¬ 
merkenswerte Neue und ihm Eigentbümlic ie 

So wenig wir nun auch in jeder Hinsicht mit 
den theoretischen Ansichten des Vfs. ubereinsummen, 
und seineExpansions• und (Jontract-ions* J.neoriö für 
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hinlänglich umfassend, das We6en des Organismus 
ganz er cböpfend und vollkommen gültig erkennen, 
80 müssen wir doch mit voller Ueberzeugung diese 
Schritt, wegen der vielen guten praktischen Regeln, 
die sie, abgesehen von jener Theorie, enthält, für sehr 
brauchbar erklären , und sie praktischen Aerzten, die 
mit den Fortschritten unserer Wissenschaft bekannt 
werden wollen, als sehr nützlich empfehlen. 

KRIEG SARZ NE YK UN DE. 

Bledicinisck - chirurgisches Taschenbuch für Feld- 

Wundärzte, oder Anweisung, die im Kriege vorkorn- 

inenden Verletzungen und plötzlichen Zufälle ziveck- 

viässig zu behandeln. Von F. L. Augustin, der 

Medicin und Chirurgie Doctor, Prof, der Kj iegsarzney- 

hunde am konigl. Kolleg, med. cliir. in Berlin. Berlin, 

b. Schmidt. i8o7- 8- X. u. 338 S, (i Thlr. 8 gr.) 

Nicht alle Krankheiten, die in dem Felde am 
häufigsten Vorkommen, hat der Vf., seinem Zwecke 
gemäss, in dieser Schrift abgehandelt, sondern nur 
diejenigen chirurgischen und innern Krankheiten, de¬ 
nen der Kriegführende Soldat am meisten unterwor¬ 
fen ist, und die eine schnelle Ablnilfe nöthig machen; 
um denFeldwundärzten einNotli-und Hülfsbuch zu 
liefern, durch welches sie auf diese plötzliche sicli 
ereignenden Unfälle der Soldaten vorbereitet werden 
können, und ihnen die Uebersicht derjenigen Mittel 
erleichtert wird, die der Kunst zu Gebote stehen; 
damit sie mit den zweckmässigsten Külfsmitteln stets 
vertraut, mit mehr Gleichmuth der Besorgung unvor¬ 
hergesehener Zufälle entgegen sehen, und mit Muth 
und Leichtigkeit ihr Amt verrichten, sich nicht durclx 
ängstliche Unentschlossenheit der Nichtachtung derer 
aussetzen, die von ihnen Hülfe bey ihren ehrenvoll 
erworbenen Wunden erwarten. Wäre der Unter¬ 
richt der Wundärzte, die bey Piegimentern und in 
Feldhospitälern angestellt werden, schon so weit ge¬ 
diehen, dass man diejenigen Kenntnisse von ihnen in 
einem gewissen Grade der Vollkommenheit erwarten 
könnte, die sie zur Verrichtung ihrer Geschäfte nö- 
tljia haben, und ohne welche man ihnen ein solches 
Amt gar nicht anvertrauen sollte, so würde eine 
Schrift wie diese freylich unnöthig seyn, denn was 
in einem so beschränkten Raume über eine beträcht¬ 
liche Anzahl von Krankheiten vorgetragen ist, sollte 
billi" jeder Feldwundarzt ohne eine solche Nachhülfe 
stets im Gedächtnisse haben. So lange aber dieses 
nur unter die frommen Wünsche gehöret, und man 
selbst in Staaten, wo Unterrichts - Anstalten für Feld¬ 
wundärzte bestehen, wenn eine Armee in das Feld 
ziehet, öfters Wundärzte, die nur sehr mangelhafte 
Kenntnisse besitzen, anzustellen genötliiget ist, so 
wird eine solche Schrift ein Bedürfniss bleiben, und 
Hr. A. bat diesem Bedürfnisse auf eine sehr zweck- 
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mässige Weise abgcholfen. Er liefert in 21 Abschnit¬ 
ten die Diagnose und Behandlung folgender Krank¬ 
heiten. i, Behandlung der Maroden; c. Sclilagfluss; 
o* Scheintod der Blessirten; 4 und 3- Scheintod von 
Streifschüssen und Hirnerschütterungen; 6. Schein¬ 
tod der Erfrorenen; 7. Scheintod der Erstickten; 
8- Scheintod der Ertrunkenen ; 9. Convulsionen ; 
10. Blutungen; 1 1. Blutungen und Wunden; 12. Wi¬ 
dernatürliche Blutungen nach dem Aderlässen; 13. 

Einklemmung eines Bruches; 14. von den Wunden 
überhaupt; 15. von den Wunden einzelner Theile; 
16. Amputation der Glieder ; 17. Verbrennungen ; 
iß- Knochenbrüche; 19. Verrenkungen; 20. compli- 
cirte Verrenkungen; 21. Verstauchung. 

Es hat der Verf. das Bekannte über diese Gegen¬ 
stände aus den besten Schriftstellern zusammen^ 
tragen, in bündiger Kürze und in einem dem Zwecke 
dieser Schrift angemessenen Styl zusammengefasst, 
so dass Feldwundärzte diese Schrift zum schnellen 
Auffinden der Hiilfsmittel, die bey den hier abgehan¬ 
delten Krankheiten anzuwenden sind, mit Nutzen 
Werden gebrauchen können. Da, wo von Behand¬ 
lung innerer Krankheiten die Rede ist, folgt Hr. A. 
den Grundsätzen der Erregungstheoric, ohne sich 
zu strenge an dieses System zu halten, wo Eifak- 
rung eine auch mit der Theorie nicht ganz über¬ 
einstimmende Heilmethode lehret. Wenn der V erf. 
diese Schrift vor dem Drucke noch einmal mit 
Aufmerksamkeit überarbeitet halte, so würden si¬ 
cher auch verschiedene viel zu kurz und unvoll¬ 
ständig bearbeitete Abschnilte, die den Feldwund¬ 
ärzten die nöthige Belehrung nicht gewähren kön¬ 
nen, in derselben nicht zu finden seyn. Dahin ge¬ 
hört, um nur einige ßeyspitle anzuführen, der 
Schlagfluss S. 7; die Diagnose der apoplexia sangui- 
nea ist eben so dürftig angegeben, als die Behand¬ 
lung. Dasselbe gilt von dem Blutbrechen, den ver¬ 
schiedenen Arten der Verrenkung des Schenkelkopf« 
und verschiedenen andern Krankheiten. 

POPULÄRE AR ZNE YK UNS T. 

Die Perioden des Lebens, eine vollständige Belehrung 

über Zeugung, Geburt und fernere Veränderungen 

im Leben, und wie man sieh in jeder Periode zu 

verhalten habe, um die physische Entwickelung 

zu begünstigen. Von D. Karl Lut he ritz, pinkt. 

Arzt, Physikns etc. zu Meissen. Leipzig, b. Märker. 

1803- 8 Bog. 8- (12 gr.) 

Ein anatomisch-physiologisch-diätetisches Lese¬ 
buch für Liebhaber: also eine neue Ilias nach Homer 
Haben wir denn der Anweisungen zum vielen u langen 
Leben noch nicht genug, und bedarf es nach dem 
111 diätetisch-praktischer Hinsicht für Nichtärzte bev’ 
nahe ciassischen Werke Hufelands, das sich >!0ch 

/ 
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iiberdiess durch deutliche, schöne Schreibart em¬ 
pfiehlt, immer noch jährlich eines oder mehrerer 
neuern, die gewöhnlich weit hinter ihrem VorbiJde 
zurück bleiben? — Das Zeugungsgeschäft ist voll¬ 
ständig dargelegt, auch sind dabey die Erbkrank¬ 
heiten nicht vergessen. Der Verf. nimmt ein modi- 
ficirtes Evolutionssystem an. Zwar ist Walthers Phy¬ 
siologie angeführt, auch einige Mal eine Sprache zu 
finden, die neuere Schulen verrälh: doch im Ganzen 
der physiologische Zuschnitt nach Haller. Die diäte¬ 
tischen Vorschriften sind, wie gewöhnlich, häufig 
so allgemein, dass sie schon darum kaum anwend¬ 
bar, oft ohne Bedeutung, nicht selten übertrieben 
sind. Warum den Kindern von der sechsten bis 
zwölften Woche, neben der Muttermilch, die sie 
aus der Brust saugen, noch ein Theil abgerahmte 
Kuhmilch mit drey Theilcn Wasser vermengt gege¬ 
ben werden soll, ist schwer zu begreifen. Schädlich 
ist der Rath, um Pollutionen zu verhüten, die 
Schaamtheile öfters mit Wasser zu bespritzen, und 
abgeschmackt, der aus G. Vogel entlehnte Vorschlag, 
den Hintern täglich einige Mal mit rothem Wein zu 
waschen, um Hämorrhoidalzufällen abzuhelfen. 

Guter Rath für Schwindsüchtige und sich Auszeh¬ 

rende, Von D. H. TV. Becker, ausübendem Arzte 

in Leipzig. Pirna, bey Friese. iS°8* lüi Bogen. 

8- 04 gr.) 

Die Kritik wird in der Vorrede kurz und gut 
abgewiesen, der Beylall des Haufens als Maasstab lür 
den Werth solcher Schriften erklärt. Das muss die 
Menge noch mehr zum Kaut anlocken. Der Verf. ist 
nicht undankbar. Der Beyfall strömt ihm so reich¬ 
lich zu, dass er den Aufforderungen von Buchhändlern 
u. Lesern zu neuen Schriften kaum Gnüge leisten kann. 
Doch schreibt er so viel als möglich, und füllt nicht 
selten in den Messkatalogen mit den Titeln seiner 
Werke eine ganze Seite. Zu den dankbaren Vereh¬ 
rern der Verdienste des Verfs. gehören selbst Aerztc, 
wie fern nemlich die Kranken derselben, unterrich¬ 
tet durch den Verf. von den Gefahren, die ihnen dro- 

Kleine Schrift. 

Predigt am dritten Sonntage des Advents, den ii. Decembcr 

lßoß in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten von 

D. Franz-Volkmar Reinhard, Künigl. Sachs. Oberhof¬ 

prediger und Kirclienrathe. Leipzig, bey Beygang. g. 

32 S. (4 gr.) 

Der Herr Oberhofprediger hielt sich als Mitglied einer 

jtur Revision der hiesigen Universität anhero gesendeten 

königlichen Commission mehrere Wochen in Leipzig auf* 

Stück. 

hen, von den Hoffnungen, die sie erwarten dürfen, 
folgsamer geworden waren. Ree. beneidet diese Col- 
legcn weder um ihre Praxis, noch um ihre Geschick¬ 
lichkeit mit Kranken umzugehen, sie an sich zu zie¬ 
hen und für die Befolgung medizinischer Verordnun¬ 
gen empfänglich zu machen. Wenn wir, was täg¬ 
liche Erfahrung lehrt und wovon der Giu ul auch 
bald zu erkennen ist, voraussetzen dürfen, dass meh- 
rentheils, selbst sehr gute eigne medizinische Ein¬ 
sichten des Patienten, noch vielmehr aber medizini¬ 
sche Halbwisserey, die Behandlung eines Kranken, 
sehr erschweren: so müssen wir jeden Unterricht tür 
Nichtärzte , in welchen Schranken er sich auch hält, 
wie beyfällig vom lesenden Haufen er auch aufge¬ 
nommen wird, für unnütz, nachtheilig, und lür 
etwas erklären, was die Trübsale des praktischen Arz¬ 
tes vermehrt; aus diesem Gcsichtspuncte aber die 
Abschaffung der gesammten populären, medicinischcn 
Schriftstellerey als Gewinn für die Praxis betrachten. 
Selbst die Classe der gemässigten Schreiber, die nicht 
Krankheiten heilen, sondern bloss kennen und ver¬ 
hüten lehren wollen, stiften mehr Unheil, als sie 
glauben oder wissen wollen, und auch von den, von 
ihrem Urheber so sehr in Schutz genommenen Schrii 
ten, unsers Verf., der zur genannten, gemässigten 
Classe gehört, sind dem Rec. mehrere Beyspieie be¬ 
kannt, die er als Belege für die Wahrheit seiner Aus¬ 
sage anführen möchte, wenn es sich anders für unsre 
Zeitschrift schickte, von solchen Schritten mehr als 
oberflächliche Notiz zu nehmen, sofern diese Schrif¬ 
ten nicht besonders schädlich sind. Dessen kann man 
aber die Arbeiten des Vfs., und auch die vorliegende 
nicht zeihen. Er unterrichtet in achtzehn Capiteln, 
von den Ursachen, Anlage, Arten, Verhütung der 
Schwindsucht, und theilt auch einige Bruchstücke 
zur Heilung mit. Wir fanden beym Durchiesen 
nichts, was einer besondern Anzeige oder Rüge be¬ 
durft hätte. So vorsichtig auch mehrere Stellen ab¬ 
gefasst sind, so fürchten wir doch, dass der Verf. 
manchen eingebildeten Schwindsuchts - Candidatm 
trübe Stunden, und hie und da einem Colhgen mehr 
Plage machen wird, als beyde ohne das Daeeyn die¬ 
ses Büchleins zu überstchen gehabt hätten. 

und benutzte diesen Aufenthalt, auch als Religionslehrer 

einmal wenigstens an das Herz der Männer zu reden, deren 

akademische Verhältnisse zweckmässiger ordnen zu helfen, 

die Hauptursache seiner Gegenwart war. Dass sich tausend 

Nichtakademiker einlinden würden, um den von ihnen mit 

hoher Achtung gelesenen Prediger nun selbst sprechen zu 

hören, war voraus zu sehen. Und so sprach denn der 

würdige Mann vor einer gewiss ungewöhnlich ausgezeich¬ 

neten Versammlung von dem Kampfe aller ivahren Christen 

wider den verderbten Geist der Zeit. Wir setzen nichts- hin¬ 

zu, um erst zu beweisen, dass diess auf eine seiner und 

seines Auditoriums würdige Weise geschehen sey. — Was 
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man einer berühmten Schrift desselben Jahres über den Zeit¬ 

geist wohl nicht ganz ohne Grund aufgerückt hat, d^ss sie 

gerade darüber sich nicht erklärt habe, was denn dev Zeit¬ 

geist eigentlich scyn solle.; darüber erklärt sich der Veit, 

im Eingänge der Predigt mit der ihm eignen Schärfe und 

Klarheit. Der zu einer Zeit überwiegende und überall sicht¬ 

bare Hang zu gewissen Grundsätzen , Bestrebungen und 

Zwecken ist das, was der Verf. den Geist der Zeit nennt. 

Und in der That verdient dieser den Namen Geist; „ denn 

er ist wirklich die unsichtbare Kraft., welche das Zeitalter 

beseelt und in Bewegung setzt, durch die es zu einem 

lebendigen, wirksamen und selbstständigen Ganzen wild. 

Verkehrt und verderblich wird er in dem Grade, in welchem 

unrichtige Grundsätze Beyfall finden, pflichtwidrige Bestre¬ 

bungen herrschend werden, und die Wirksamkeit der Men¬ 

schen eine Richtung auf Dinge nimmt, die gar kein Ziel 

derselben, wenigstens nie das letzte und höchste seyn sol¬ 

len. “ Eben so wenig darf sich die Zeit wegen einer zu 

finstern Ansicht von ihrem Geiste über den Verf. beklagen. 

„Der Geist der Zeit ist nie so rein, so frey von Fehlern, 

dass nichts in demselben zu verbessern wäre. Ohne den 

Geist unsrer Zeit leidenschaftlich anzuklagen, ohne ihn für 

«ranz verwerflich zu eiklären, und den Geist andrer Zeilen 
O 5 . 

gleichsam auf seine Kosten zu erheben; werde ich doch, 

selbst mit Zustimmung seiner Lobredner, behaupten kön¬ 

nen, nicht jeder seiner Grundsätze sey gut, nicht jede 

seiner Bestrebungen sey pflichtmässig, nicht jeder seiner 

Zwecke würdig; er kann und muss, wie der Geist jeder 

andern Zeit, iii mehr als einer Hinsicht für verderbt erklärt 

werden. “ 

Die Abhandlung selbst zerfällt in zwey Theile. Der 

erste verbreitet sich über das, worauf es bey jenem Kampfe 

eigentlich ankomme, und beschreibt ihn als einen Kampf 

für die Wahrheit wider den Irrthum, für das Recht wider 

die Gewalt, für die Tugend toider die Selbstsucht, für wür¬ 

digen Genuss wider die Sinnlichkeit. — Irrthümer sind 

überall Folgen entweder des Aberglaubens und der Unmün¬ 

digkeit, oder des Unglaubens und des Aberwitzes. Nicht 

selten findet beydes zugleich Statt; auch bey uns sind tiefe 

Unwissenheit und oberflächliche Erkenntniss, finstrer Aber¬ 

glaube und frecher Unglaube, Träume der Schwärmerey und 

Spitzfindigkeiten der Zweifelsucht sind überall neben ein¬ 

ander. Und wie erfinderisch ist eben jetzt der Geist derZeit 

seine Irrthümer und Träume zu verbreiten? Er predigt sie 

auf Kanzeln und Kathedern; er verarbeitet sie zu dicken 

Bänden und zu fliegenden Blättern; er bekleidet sie mit al¬ 

len Reizen der Beredsamkeit und der Dichtkunst; er gibt 

ihnen alle Gestalten, welche sie anzunehmen fähig sind; 

er weiss ihnen insonderheit durch tausend für unschädlich 

gehaltene Lesereyen den schnellsten Umlauf zu verschaffen 

und sie bis in die Hütten des Volks zu bringen. Und dass 

der Kampf des Rechts und der Gewalt in unsern Tagen so 

lebhaft als je fortgesetzt wird, dass sich der Geist derZeit 

weit mehr für diese, als für jenes erklärt, wer weiss das 

nicht? wer hat den Druck der Gewalt nicht schon selbst 

gefühlt, wer nicht andre unter dernselbigen seufzen hören? 

Und wen die Selbstsucht beherrscht, der ist gar nicht fähig 

tugendhaft zu handeln; bey ihm entspringt alles aus der 

unreinsten Quelle, die ein menschliches Herz vergiften kann; 

für den Edelmuth und die Uneigennützigkeit der Tugend 

fehlt ihm selbst der Sinn, Diese Selbstsucht erzeugt einen 

Hang zum Vergnügen, der keine Schranken kennt, und jede 

Spur desselben mit heisser Begier verfolgt; der eben daher 

bald in allen Arten einer thierischen Wollust, bald in den 

feinem Vergnügungen der. Einbildungskraft, der schönen 

Künste und der Pracbtliebe schwelgt; der alles, die Religion 

selbst nicht ausgenommen, nur von der Seite fasst, wo es 

seinen Sinnen schmeichelt und ihm einen süssen Genuss ge¬ 

währt, Durch eine solche gränzenlose Ueppigkeit verräth 

sich der verderbte Geist der Zeit am meisten. Diess sind 

die Hauptzüge aus der Schilderung, welche der Verf. von 

dem Feinde entwirft, gegen den er zum Kampfe aufFordeit. 

Ihr Werth wird ungemein dadurch erhöht, dass sie zugleich 

die Waffen nennt, welche gegen ihn zu brauchen, und die Art 

angibt, auf welche sie arn voitheilhaftcsten und vernünftig¬ 

sten anzuwenden sind. — Im zweyten Hatipttheile werden 

die Gründe aufgestellt, welche alle wahre Christen zu diesem 

Kampfe verpflichten. Er ist nämlich ihr unterscheidender 

Beruf, ihre eigentlichste Bestimmung; Wahrheit und Recht, 

edehmithige Liebe und himmlischer Sinn machen die Haupt- 

bestandtheile im Charakter des wahren Christen aus. Er ist 

das Ehrenvollste, was sie tliun können. Denn sie sichern 

dadurch sich und andre vor offenbaren Herabwürdigungen 

ihrer Natur, und werden unmittelbare Gehülfen des Geistes 

Gottes. Er ist überdiess nichts weniger als vergeblich; das 

verbürgt die Natur des Gegenstandes, für den er, und des 

Beystandes, unter dem er geführt wird. Er ist in seinen 

Folgen ewig und unermesslich; denn Wahrheit und Rech# 

und Liebe und Edelmuth bleiben ewig. 

Der Schluss des trefflichen Ganzen besteht in eines 

ganz besondern Anwendung des Gesagten auf den akademi¬ 

schen Theil der Zuhörer, Lehrer und Schüler. Er lässt sie 

ihre akademische Verbindung als einen Verein zu dem grossen 

heiligen Zweck ansehen, dass sie über den Geist der Zeit 

gleichsam die Aufsicht führen, und jeder Verirrung desselben 

entgegen arbeiten sollen. In der That eine erhebende Ansicht 

des akademischen Lehramts und seiner Bestimmung. An 

ihr, ruft der Verf. au6, einst selbst Theil gehabt, ihr die 

muntersten Jahre meines eignen Lebens gewidmet zu haben; 

wie freue ich mich dieser Ehre, wie preise ich Gott für 

dieses Glück. — Von derselben Ansicht ihres akademi¬ 

schen Lebens geht denn auch die ergreifende Ansprache an 

die Studirenden aus, an welche der Redner sich nun wen¬ 

dete, und es musste namentlich jugendliche Germ'ither be¬ 

geistern, dass sie ihre akademischen Jahre als Jahre der Vor¬ 

bereitung zu einem künftigen moralischen Heldenleben an¬ 

sehen durften. Viele von ihnen haben in freywilligen 

Selbstbekenntnissen die Erschütterung eingestanden, welche 

diese Anrede in ihnen hervorgebracht, und ihnen das Bild 

des ehrwürdigen Piedners mit unauslöschlichen Zügen ein¬ 

geprägt habe. Und so war er selbst auf der Stelle der Be¬ 

weis davon, dass der Kampf für Wahrheit und Recht und 

Tugend und Edelmuth nicht vergeblich, nicht ohne uner¬ 

messliche Folgen sey. Gewiss vereinigten sich aber auch 

alle, die selbst Zeugen dieses Beweises waren, in dem auf¬ 

richtigen Wunsche, dass der Herr des Fieiches, für das sie 

kämpfen sollen, ihnen diesen Anführer ihrer Reihen in ua- 

serm Vaterlande noch lange vergönnen möge. 
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in Fol. 

ILin gründlich verfasstes und mit kosmopolitischem 

Geiste geschriebenes Werk eines in die Geschichte 
und das Staatsrecht Ungarns eingeweihten inländi¬ 
schen Gelehrten, das auch die Aufmerksamkeit des 
Auslandes verdient. 

Das Werk ist in drey Capitel eingetheilt. Das 
erste handelt vom Ursprünge und den Fortschritten 
des Bauernstandes, namentlich in Ungarn, das zwey- 
te von dem Zustande der Bauern in Ungarn, das 
dritte von dem Charakter der Bauern in Ungarn. 
Es wäre überflüssig, unsere Leser auf die Wichtig¬ 
keit des Gegenstandes aufmerksam zu machen': lle- 
eensent geht daher sogleich zur Anzeige der ein¬ 
zelnen Capitel über. 

Caput I. JJe origine rmticitatix (besser latei¬ 
nisch würde der Vf. gesagt haben: Status oder or- 
dinis rusticorum). Der Bauernstand verdankt sei¬ 
nen Ursprung dem Feudalsystem. Diess beweist 
der Vf. gründlich aus der europäischen Geschichte, 
und treffend sind seine Bemerkungen über das Feu¬ 
dalsystem. llec. führt nur folgendes aus diesem 
lesenswerten Capitel an. Die Kreuzzüge gaben 
Veranlassung, viele Leibeigene frey zu lassen. Die 
Könige von Frankreich, Ludwig IV. und Philipp V., 
machten die schöne Verordnung: alle Leibeigene 
sollten in ihrem Reiche frey gelassen werden, weil 

von Natur alle Menschen frey geboren sind, und 
der Pabst Gregor der Grosse erklärte: „Cum Ke- 
demtor noster, totius conditor nalurae, ad hoc pro- 
pitiatus, humanam carnem voluerit assurucre, ut 
Divinitatis suae gratia, diremto, quo tenebamur 
captivi, vinculo, pristinae kos restitueret libertati: 
salubriter agitur, si homines, quos ab initio na¬ 
tura liberos protulit, et jus gentium jugo substituit 

Erster Band. 

servitutis, in ea, qua nati fuerant, manumittentfs 
beneficio libertate reddantur. Zur Einllössung men¬ 
schenfreundlicher Gesinnungen gegen die Leibeige¬ 
nen trug der Geist der Chevalerie sehr viel bey, 
denn dieser verlangte die unterdrückte Unschuld 
zu schützen. Recht und Gerechtigkeit auch mit 
Gefahr des Lebens zu vertheidigen, höflich zu ee}rn, 
das schöne Geschlecht zu verehren, den unterdrück¬ 
ten Leibeigenen die Lasten zu erleichtern. In Dä¬ 
nemark erhielten die Bauern schon im i5ten Jahr¬ 
hunderte nicht nur Eigenthums- und Personalrechte, 
sondern auch das Recht, sich bey den Reichstagen 
durch Deputirte repräsenliren zu fassen. Auch in 
Schweden hat der Bauernstand schon seit einigen 
Jahrhunderten Sitz und Stimme auf den Reichsta¬ 
gen, und die schwedischen Bauern besitzen ihre 
liegenden Gründe theils mit vollem Eigenthums¬ 
rechte, theils als immerwährende Pächter. — Der 
Verf. benutzte bey der Ausarbeitung dieses Cap itels 
vorzüglich die Werke von Robertson, Potgicsser, 
Muratori, du Gange, Achenwall, Hohbergs däni¬ 
sche Reichshistorie. 

Caput II. De Rusticorum conditione in Hun¬ 

garia. Enthält eine pragmatische Geschichte des 
Zustandes der Bauern in Ungarn seit Gründung 
dieses Königreichs. Die Abfassung dieser Geschidue 
war schwer, aber um desto verdienstlicher, da der 
Verf. darüber bey den ungarischen Historikern, die 
bisher nur Geschichten der ungarischen Könige, 
nicht des Königreichs Ungarn schrieben, äusserst 
wenig und zwar sehr zerstreut vorfand. Rec. hebt 
einige interessante Data aus. Als die alten Magya¬ 
ren innerhalb der Jahre gQö—8^7- Ungarn erober¬ 
ten, machten sie die überwundenen, Ackerbau trei¬ 
benden Slawen zu Leibeigenen, und vermehrten 
die Anzahl ihrer Leibeigenen durch Kriegsgefangene, 
die sie aus Deutschland und Italien brachten. Sie 
selbst lernten von ihren Leibeigenen den Lamlbau, 
den sie bisher nicht kannten, daher (wie ii< c. be¬ 
merkt) in der ungarischen Sprache alle Acker Werk¬ 
zeuge slawische Namen haben. Wären die Magya¬ 
ren nicht durch deutsche Missionaricn, sondern 
durch Griechen zum Christenthum bekehrt worden, 

m 
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so hätte die Cultur unter den Jdagyaren früher 
feste Wurzeln geschlagen. Da diess nicht der Fall 
war, so blieben die Magyaren immer um ein Jahr¬ 
hundert hinter den übrigen europäischen Nationen 
in der Bildung zurück. Unter dem König Ladis¬ 
laus musste im Jahre 1093 auf dem ungarischen 
Reichstage das Gesetz gegeben werden: ,, Ne Pro¬ 
ceres Piegni furari audeaut “ (/), und 50° Jahre spä¬ 
ter konnten noch wenige ungarische Magnaten le¬ 
sen und schreiben. Jämmerlich war das Loos der 
Leibeigenen in Ungarn, als Stephan den Thron be¬ 
stieg. Dieser König nahm sich dieser Unglückli¬ 
chen menschenfreundlich an. „Siquis, sagt er in 
seinem Decret Lib. II. Cap'. XVII. misericordia du- 
ctus proprios sercos et ancillas libertate donaverit, 
post obitum ejus nemo invidia tactus in servitntem 
eos audeat inducere.“ Indessen bestätigt er doch, 
dem Zeitgeiste gemäs3, Cap. XIX. das Recht, Leib¬ 
eigene zu verkaufen, deren Preis damals zu seyn 
schien: zehn Kühe für eine leibeigene Person, und 
in dem Falle, wenn dem Leibeigenen die Nase ab¬ 
geschnitten Werden sollte, fünf Kühe zur Auslö¬ 
sung. Uebrigens liess Stephan I. aus den benach¬ 
barten Staaten zur Beförderung der Landescultur 
Fremde kommen, die der harten einheimischen Be¬ 
handlung nicht unterworfen waren, und die daher 
hospites liberi adventitii hiessen. Diese legten den 
Grund der königlichen freyen Städte in Ungarn. 
Einige Nachfolger Stephan’s waren von gleichem 
Willen, die Lasten der Leibeigenen zu erleichtern, 
beseelt, was freylich einem grossen Theil der Edel¬ 
leute missfiel. Unter König Andreas wurde 1222 
im' zweyten Artikel des ReichstagsscJilusscs verord¬ 
net: ,,Sx Comes destruxerit populos castri sui, con- 
victus super hoc, corarn omni regno dignitate sua 
turpiter spolietur cum rcstitutione ablatorum. “ 
Unter Ludwig I. wurde im Jahr 1351 durch den 
i6ten Artikel des Reichslagsdecrcts das Neuntel von 
Wein und Früchten als Abgabe der Bauern an ihre 
Grundherren festgesetzt. Unter Sigismund wurde 
1404. den eingewanderten, so wie anch den ein¬ 
heimischen Bauern erlaubt, aus den königlichen 
Gütern aut adelichc, und umgekehrt, sich zu über¬ 
siedeln, und im 4ten Artikel des 3ten Decrets die¬ 
ses Königs heisst es: „decrevimus eiiatn, ut Prae- 
lati, Barones, Nobiles, per clima regni nostri, spe- 
Jia, direptiones, sanguinis effnsionc-s, et alia aefuum 
potentiariorüm genera, nostris fidelibus regnicolis, 
cujusvis Status, et conditionis inferre nullatenus au- 
deant.“ Unter Albert, Vladislaus I. und Ladislaus V. 
ging es wieder rückwärts. Unter Albert wurde 
i439 art, 13 das Gesetz gegeben: dum in exerciti- 
bus, pugnis et quibuscunque rixis Ungaros, aliquos 
de hostibus captivare contigerit, hos pro se reti- 
neant, aut vendant, vel ecclesiis perpetuo servitutie 
jugo tradant. Allein der grosse Matthias Corvinus 
nahm sich der ungarischen Bauern eifrig an. Er 
bestätigte den Bauern die Freyheit von einem 
Grundherrn zu dem andern zu wandern, er be¬ 
schränkte die Willkühr der Geistlichkeit in der Ah« 
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nähme des Zehnten u. s. w. Auf den thätigen Mat¬ 
thias Cörvin folgte der unthätige Vladislaus II. 
(DoLrze „der Gute“ genannt). Unter ihm entstand 
durch Veranlassung eines gepredigten Kreuzzugs, 
welchem sich der Adel widersetzte, ein Bauern¬ 
krieg, unter Anführung des tapfern Georg Dosa, 
welcher binnen vier Monaten 70000 Menschen das 
Leben kostete. Für diesen Aufruhr mussten die 
Bauern hart biissen. Auf dem nächsten Reichstage 
1514 vvurde art. 14 — 25 die Leibeigenschaft we¬ 
gen dieses Bauernaufruhrs noch mehr verschärft, 
und die Freyheit der Wanderung ganz aufgehoben. 
In diesem Gesetze ist zugleich eine Urbarialdispo- 
silion enthalten, wie viel nämlich die Bauern ih¬ 
ren Grundherren an Zins, Naturalien und Arbeit 
leisten sollen, doch mit der angehängten Clausel: 
quiii' tarnen praevigens usus sujjeralur. Unter den 
Königen aus dem österreichischen Hause verbesserte 
sich die Lage der Bauern in Ungarn immer mehr. 
Unter herdinand I. beschlossen im J. 1547 die un¬ 
garischen Reichsstände art. 26: „Cum variis exem« 
plis vetustis et reeentioribus palam innotuerit Del 
O. M. vindex ira , ob peccatum aliquod populi gra- 
vius, neque ulla res magis florenti quondam Hunga- 
riae noeuisse videatur, oppressione colonorum , quo- 
rum clamor ascendit jugiter ante conspectum Dei: 
ad avertendam iudignationem summi rerum opiflcis, 
ejusdemque benignitatem, et clementiam aliquando 
tandem afflicto huic regno conciliandam, praescr- 
tim , quod sua Majeslas coram ejus rei benigne ad- 
monuerat fideles suos, Status et Ordines statuunt, 
ut libertas subditorura miserorum colonorum, su- 
perioribus aunis quacunque ratione illis ademta, re- 
sdtuatur, liceatque in posterum nolentibus sub im- 
perio et potestate alicujus domini severioris et du- 
rioris vivere, alio commigrare.“ Im J. 1723 sind die 
Klagen der Bauern gegen die Grundherren der kö¬ 
niglichen Statthalterey zur Beurtheilung und Ent¬ 
scheidung angewiesen worden. Den Zustand der 
Bauern in Ungarn bestimmt jetzt das sogenannte 
Upbarium, welches die Königin Maria Theresia 
1767 einführen liess, und welches im J. 1790 un¬ 
ter Leopold II. die Reichsstände provisorisch bestä¬ 
tigten. Dieses Urbarium wurde aber nicht allent¬ 
halben und nicht auf cinerley Art eingeiührt. 

Laut des Urbariums hat der Bauer in Ungarn 
folgendes im Genuss und folgende Leistungen. Ein 
ganzer Bauer Jiat 24 Joch Ackerland, 12 Tagwerk 
Wiesengrund, einen Hausplatz von einem Joch. 
Der halbe Bauer hat die Hälfte, der Viertelbauer 
das Viertel. Der Häusler hat nur einen Hausplatz. 
Alle haben das Recht der Weide und der Holzung; 
Auch haben die Bauern an vielen Orten ein Schenk¬ 
recht von drey Monaten. Dem Grundherrn muss 
der ganze Bauer jährlich 52 Tag- Zugrobotten, oder 
104 Handrobotten leisten. Er zahlt ihm überdiess 
1 fl. Hauszins, wenn er Branntwein brennt, 2 fl., 
bey der Hochzeit seines Grundherrn 38 Kr., wenn 
sein Herr zum Reichstage geht, etwas Unbestimm¬ 

tes. Er muss überdiees seinem Grundherrn jährlich 
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geben: 2 Hühner, '2 Kapaunen, 12 F.yer, eine Halbe 
Schmalz, den dreyssigsten Theil von einem Kalbe, 
und das Neuntel von seinen Fel di rächten; auch 
muss er seinem Grundherrn eine Klafter Holz ab- 
führen, drey Tage für ihn jagen, und eine lange 
Fuhr leisten. Der halbe und Vicrtelbauer zahlt und 
arbeitet nach Verhältniss. Der Urbarialhäusler zahlt 
und arbeitet ab 4 tl. Ausser dieser Abgabe an den 
Grundherrn ist der Bauer verpflichtet, der katholi¬ 
schen Geistlichkeit' den Zehnten von seinen Feld- 
fnichten zu geben. Ferner zahlt er zur Militär- 
contribution und zur Comitats- Hauscasse. Auch 
erhält der Bauer den Dorfrichter, den Notar, die 
Hirten, die Dorfdiener, die Dorfgeistlichen und 

Kirchendiener. 

Die jetzige politische Lage des ungarischen 
Bauers ist folgende: Unter gewissen Bedingungen 
kann er von einem Herrn zum andern ziehen. Was 
er durch seine Wirlhschaft erwirbt, ist sein Eigen¬ 
thum in so fern, dass seine Kinder es erben; hat 
er keine Kinder, so kann er darüber im Testa¬ 
mente verfügen, wenn er den dritten Theil dem 
Grundherrn gibt; macht er kein Testament, so ge¬ 
hört auch das Erworbene dem Grundherrn. Die 
Bauerngründe sind grundherrschaftliches Eigenthum» 

Der Bauer ist nicht amtsfähig. In seinem eigenen 
Namen kann er nur in wenigen Schuldfällen Pro- 
cess führen, gegen seinen eigenen Herrn gar nicht, 
und sein Herr ist sein eigener Richter in der Klage 
gegen sich selbst. Nur, wenn sein Herr schon ei¬ 
nen Ausspruch gemacht hat, kommt die Klage vor 
den Comitat und die Statthalterey. Es erhellt dar¬ 
aus, dass der ungarische Bauer weder Personal - 
noch Staatsbürgerrechte hat, und dass sein Wohl 
von der mehr oder weniger gerechten Gesinnung 
seiner Obern ganz abhängt. S. 23 — ~7 berechnet 
der Verf. alle Lasten und Ausgaben, so wie das 
Einkommen des Bauers, woraus das Resultat her- 
vorgeht, dass der ungarische Bauer sich in einem 
schlechten Zustande befindet. Der Verf. begegnet 
dem Einwurf, dass es in Ungarn nicht nur viele 
aut bemittelte, sondern sogar auch reiche Bauern 
gebe, durch die Bemerkung, dass man nicht von 
einzelnen Bauern, die am meisten in die Augen 
fallen, auf das Ganze schliessen müsse, und dass 
die reichen Bauern gerade durch das Elend ihrer 
zahlreichen Mitbrüder reich werden, indem sie die 
Noth ihrer Mitbrüder benutzen, und sich durch 

Wucher bereichern. 

Sehr gründlich zeigt der Verf. das Drückende 
der Contributionseinforderungen von den Bauern. 
Für die Militär - und Domestical - Contributionen 
wird der Bauer nicht nur von den liegenden Grün¬ 
den besteuert, sondern von allen möglichen Nütz- 
nieesungen, Unternehmungen, Industrie, ja selbst 
von der Möglichkeit eines Erwerbes. Ehemals wur¬ 
den die Contributionen auf eine viel einfachere Art 
vertheilt, als jetzt. Von jeder porta oder von je¬ 
dem Tliorc eines Bauerhofes wurde eine auf dem 
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Reichstage bestimmte Abgabe genommen, z. TI. ein 
Gulden. Jetzt ist eine viel verwich eitere Art der 
Contributionsverlheilung im Gebrauche. Die zu 
vertheilende Contributionssumme wird den Behör¬ 
den adrepartirt nach Proportion der Porten. Die¬ 
ser Ausdruck Porten wird aber nicht mehr in dem 
wahren alten Sinne genommen, sondern in dem 
Idealsinne eines Dividenden der zu vertheilenden 
Summe. Jeder Comitat und jede andere Behörde 
hat eine bestimmte Zahl von Porten. Die Summe, 
welche durch Reparation der Porten für die ein¬ 
zelnen Comitate und Behörden entspringt, verthei¬ 
len diese auf sich selbst nach einem andern Mass- 
stabe. Es wird auch hier ein Idealdividend aufge¬ 
nommen, der JJica genannt wird, so dass Porta 
der Dividend ist für das Land, Dica der Dividend 
für die einzelnen Dörfer und andere Ortschalten in 
der Gespannschaft. Die Dica kann in Ansehung der 
Summe nicht so bestimmt werden als die Porta, 
weil die Bedürfnisse der Domesticalcasse nicht be¬ 
stimmt 6ind, und nach Umständen selten weniger, 
gewöhnlich immer mehr, betragen. Der Betrag 
der Dica ist sehr verschieden in mehreren Rück¬ 
sichten. Die Contrjbutionsrcpartition in den Ge¬ 
meinden geschieht wieder auf eine verschiedene 
Art, laut der im J. 1775 eingefübrten Dicalconscri- 
piion. Es werden nämlich die Contribuenten nach 
allen möglichen Nutzniessungen, die unter 95 Ru¬ 
briken gebracht sind, alle-Jahre, laut eigenen Be¬ 
kenntnisses der Contribuirenden, beschrieben, dar¬ 
aus die Dicae formirt, und nach diesem Maasstabe 
die Summe der Contributio'n für die Gemeinden 
bestimmt. Die individuelle Repärtition in den Dorf¬ 
gemeinden macht das Ortsgericht. Diese lnclividu- 
alrepartition geschieht nicht mehr laut der Dical- 
conscription, von welcher es allgemein bekannt ist, 
dass sie lauter Unrichtigkeiten enthält, sondern nach 
einer richtigeren Localkenntniss und auf eine sehr 
verschiedene Art und Weise. Die lästige und weit¬ 
läufige DicaJconscription ist nicht nur unnütz, son¬ 
dern auch schädlich. Sie gründet sich auf allge¬ 
mein anerkannte Unwahrheiten. Die Contribuen¬ 
ten haben darin freywillig ihr Vermögen und ihr 
Einkommen angegeben. Diess thun sie nie mit 
Wahrheit, und es ist auch nicht zu erwarten, weil 
sie sich sonst durch die Contributionslast zu Grun¬ 
de richten würden. Dadurch wird nothwendig 
die Moralität des Volks verdorben, Treue und Glaube 
niedergetreten und die Achtung der Regierung ge¬ 
schwächt. 

Am Schlüsse dieses Capitels führt der Vf. an, 
was auf dem ungarischen Reichstage ißo2 in Bezug 
auf die Bauern beschlossen worden ist. 

Cap. III. JDe Rustieorum indole. (S. 41 fg,) 
Richtig ist des Verfs. Schilderung derBauern. Der 
Charakter des Bauers dreht sicli um seine schwere 
und einförmige Arbeit, die ihn von der Gesellschaft 
anderer abzieht und auf wenige Ideen beschränkt 
(der Bauer weiss wenig, aber das, was er fyeiss, 

fG*J 
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vergeht er gut), und um seine beständige bürgerli¬ 
che Abhängigkeit, die oft mit Verachtung, nicht sel¬ 
ten mit Unterdrückung begleitet ist, und immer ei¬ 
nen Unterwürfigkeitssinn in ihm erzeugt. Der 
Bauer hat gemeiniglich einen Eigendünkel, andere 
hält er zwar oft für gelehrter, aber weder für klü¬ 
ger noch nützlicher als sich; er glaubt, dass andere 
nur zum Vergnügen, er zur Arbeit da sey, er ach¬ 
tet daher andere Stände gering. Der Bauer hat fer¬ 
ner gegen seine Vorgesetzten ein natürliches Miss¬ 
trauen, und glaubt, es sey ihm durch List erlaubt den 
sehr Begüterten etwas abzugewinnen. Dieses Miss¬ 
trauen dehnt der Bauer bis zu den höchsten politi¬ 
schen und juristischen Stellen aus, denn diese be¬ 
kleiden ja Grundberren oder doch solche, die mit 
den Grundherren in vielerley Verbindungen stehen. 
Nur der Landesfürst ist für den Bauer kein Gegen¬ 
stand des Misstrauens, denn der Landesfürst ist über 
seine Grundherrschaft weit erhaben und er weiss, 
dass die Landlcute die nützlichste und nothwendig- 
ste Classe der Staatsbürger sind. Der Bauer hasst 
alle Neuheit und Verbesserung, vorzüglich wenn sie 
von seiner Herrsc haft eingeleitet wird, weil er glaubt, 
dass sie nur zum Vortheil des Herrn und zu seinem 
eigenen Nachtheil gereiche. Da die Bauern stets 
mit ihres gleichen umgehen, so wird dadurch unter 
den Bauern ein kraftvoller Esprit de corps erzeugt. 
Dadurch wird von einer Seite ihr Loos sehr erleich¬ 
tert; von der andern Seite entspringt die Folge dar¬ 
aus, dass in manchen Gegenden unter den Bauern 
gewisse Tugenden, in andern gewisse Laster allge¬ 
mein herrschen. Hier findet man lauter arbeitsame, 
folgsame, humane Bauern; dort lauter zänkische, 
starrköpfige, diebische, dem Saufen ergebene. Auf 
die Frage: warum es so viele einfältige und dumme 
Bauern gibt, und warum auch diejenigen, die es 
nicht sind, dennoch durch ihre Gebärden und durch 
ihr ganzes äusseres Ansehn einfältig und d umm zu seyn 
scheinen? antwortet der Verf. omnis labor corporis 
uniformis durior, fatiguando membra corporis diu- 
tius, propensionem ad lassitudinem causat; animam 
ad quietem disponit, corpusque rigidum et inflexi- 
bile reddit: vigor et aptitudo corporis proveniunt 
ab ingenio vivido, et mente venusta, quae multa- 
rum rerum notionibus et desiderio afficitur, sed ru- 
aticus paucissimas habensideas, easque vulgares et 
quotidianas, mente et corpore torpet. Viele Bauern 
glauben überzeugt zu seyn, dass sie durch keine 
Industrie aufkommen können. Bauern, die auf die¬ 
sen Gedanken entweder durch die zu häufigen Ab¬ 
gaben, oder durch Mangel an Verdienst, oder durch 
gehemmte Geldcirculation oder durch Mangel ati- 
Handel kommen, lassen allen Muth sinken und wer¬ 
den aus Desperation gemeiniglich Säufer. (Daraus 
erklärt sich Ree. das unter den polnischen Bauern 
so herrschende Laster der Trunkenheit.) Traurig 
ist das Raieonnement der Bauern: wenn ich nichts 
habe, kann mir Niemand etwas nehmen; habe ich 
etwas, so muss ich es andern geben. Auf die Ein¬ 
sendung: dass die armen Bauern gehorchen, die 

bemittelten aber trotzig und ungehorsam sind, ant¬ 
wortet der Verf.. dass man von einzelnen Bauern, 
die unter so vielen Elenden auf ihre Wohlhaben¬ 
heit stolz und eben deswegen trotzig sind, nicht 
auf den ganzen Stand schliessen müsse, und dass 
die Erfahrung lehre, dass die wohlhabenderen und 
gebildeteren Bauern in der Nähe der Städte die be¬ 
sten Unterthanen sind. — Unter den Landhauern 
und Häuslern findet eine Verschiedenheit ries Cha¬ 
rakters Statt. Die Landbauern sind roh und hart¬ 
näckig, die Häusler sind verschmitzter und betrüge¬ 
rischer; die Landbauern gehorchen schwerer, die 
Häusler leichter; jene leisten ihre Abgaben und an¬ 
dere Schuldigkeiten richtiger, diese arbeiten ohne 
Aufsicht wenig, jene sind der Treue und Ehrlich¬ 
keit fähiger, diese betrügen durch geheuchelten Ge¬ 
horsam. Auch unter den Bauern sind Aristokraten: 
es gibt unter den Bauern Familien, die entweder 
durch Ileichthum oder Verbindungen zu Anseben ge¬ 
langt sind und über die übrigen sich eine Art von 
Direction angemasst haben. Die bemittelten Bauern 
benutzen die Armuth der übrigen sich zu bereichern. 
Den Bauer beherrschen vorzüglich Rohheit und die 
Leidenschaften des Zorns und der Furcht. ' Die Liebe 
ist unler den Bauern fast ausschliessend nur sinnlich 
und kann daher die Sitten nicht gefälliger machen. 
Einen grossen Theil der Bauernwirthschaft besorgt 
das Weib und dieses gewinnt viel durch Sparsamkeit: 
ohne ein Weib kann der Bauer keine Wirthschaft 
erhalten. Der Nutzen, den der Grundherr und der 
Landesfürst von dem Bauer zieht, ist von verschie¬ 
dener Art und kommt oft mit einander in Collision. 
Der Grundherr betrachtet den Bauer als ein Werk¬ 
zeug zur Erhaltung seiner Oekonomie, als sein Ei¬ 
genthum von dem er mit Recht Robotten und Ab¬ 
gaben fordern kann, dessen er sich zu seinem Ge¬ 
winn bedienen könne; der Landesfürst betrachtet 
ihn als die vorzüglichste Stütze seiner Macht, als 
die Pflanzstätte der Miliz, als die Quelle der Con- 
ribution , als die Grundlage aller öffentlichen Lasten, 
als den zahlreichsten Theil des Volks, und sucht 
ihn daher zürn Besten des Staats zu erhalten, ge¬ 
bildeter und glücklicher zu machen. Zu grosse Nach¬ 
giebigkeit nützt dem Bauer wenig. Zu grosse Stren¬ 
ge gegen den Bauer schadet sehr: der brutal behan¬ 
delte Bauer verliert ganz sein Selbstgefühl uncT er¬ 
füllt seine Pflichten um so weniger. Man strafe 
den strafwürdigen Bauer auf der That ohne Leiden¬ 
schaft ganz gerecht, und behandle ihn übrigens als 
eiuen vernünftigen Menschen, damit man in ihm 
nicht den Sinn für Ehre und Sittlichkeit ersticke. 
Mehr als Gefängniss und Schläge helfen bev den 
Bauern beförderte Sittlichkeit, Bildung des Geistes 
und der Sitten. Der Bauer gehorcht lieber seinem 
Grundherrn als dessen Beamten, die er als seines 
Gleichen ansieht, und die ihn aus Gewinnsucht in 
Ungarn oft bis aufs Blut aussaugen. Sieht der 
Bauer, dass sein Herr sich gar nicht um ihn be¬ 
kümmert, so verliert er alles Zutrauen und auch 
sein Gehorsam nimmt ab. 
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Zwey verschiedene UrtheiJe sind jetzt nach S. 
47. über clie Bauern in Ungarn herrschend. Einige 
schildern das Loos der Bauern als unglücklich und 
der Billigkeit ganz entgegen, weil der Bauer soviel 
zu zahlen hat, weil er ohne Erlaubniss seines Herrn 
seinen Aufenthalt nicht verändern darf, weil seine 
Urbanalarbeit so gering geschätzt wird, weil er 
der Willkiihr seines Herrn so sehr ausgesetzt ist, 
weil er keinePersonalrecbtc hat, Weiler im Grunde 
nicht viel besser als ein Sklave ist. Dagegen be¬ 
haupten andere : die Dienstbarkeit der Bauern ent¬ 
springe aus Recht, nämlich aus einem durch die 
Vorfahren eingegangenen Vertrag; diese Dienstbar¬ 
keit könne nicht so lästig seyn, weil sich bey ei¬ 
nem erledigten Bauerhof so viele finden, die ihn 
unter denselben Bedingungen verlangen , dass der 
Bauer nach der geringen Urbarial -Bevölkerung auch 
eine geringe Arbeit leiste, dass man nicht wenig 
reiche Bauern finde, dass also der Zustand der 
Bauern nicht so gedrückt seyn könne als man be¬ 
hauptet; dass endlich in Ungarn durch altes Her¬ 
kommen und durch alte Verordnungen in Ansehung 
der Bauern alles bestimmt sey, und dass in dieser 
Hinsicht keine Veränderungen ohne schwere Zerrüt¬ 
tung der bürgerlichen Ordnung vorgenommen wer¬ 
den können. Unser Vf. untersucht, mit Rücksicht 
auf diese einander entgegengesetzten Urtheile, ob 
der Bauer in Ungarn in seinem jetzigen Zustande 
dem König, seinem Grundherrn und dem Staate 
überhaupt so nützlich sey, dass in dieser dreifa¬ 
chen Rücksicht keine Modification vorteilhafter 
seyn sollte. Die gründliche Untersuchung des Vf’s. 
läuft auf folgendes hinaus. Der Bauer ist als ein 
Miethling seines Herrn zu betrachten. Die Mieth- 
linge ändern ihren eingegangenen Contract nach 
Ort-Zeit-und Personalumständen : der Bauer aber 
nauss immer die von seinen Vorfahren eingegangene 
Verpflichtung beobachten, und da diese Einrichtung 
allgemein und gesetzlich ist, so sieht sich auch der¬ 
jenige, der einen vacanten Bauerhof übernimmt, 
verpflichtet, die herkömmlichen Bedingungen einzu¬ 
gehen, da die Grundherrn sich keine neuen vor¬ 
schreiben lassen, und er kein anderes Mittel seiner 
Subsistenz kennt. Der Grundherr ist zugleich der 
Richter des Bauers. Dieser doppelte Charakter ist 
sich entgegengesetzt. Als Grundherr sucht er seine 
Einkünfte zu vermehren und trachtet daher dem 
Bauer immer mehr Lasten aufzubürden; als Richter 
urtheilt er über alle darüber entstandene Klagen und 
bestraft alle Handlungen, clie er für Ungehorsam und 
Verachtung seines herrschaftlichen Ansehens ausge¬ 
ben kann; auch hat er das durch die Natur der 
Sache unbegranzle Recht der Polizey und kann da¬ 
her unter dem Vorwände der allgemeinen Ordnung 
vieles zu seinem Privatgewinn anordnen. Der 
Bauer wird von seinem Grundherrn als Sache be¬ 
trachtet; er kann ihn verkaufen, verpfänden und 
verschenken, und so kommt der Bauer oft gegen 

seiuen Willen unter eine fremde Herrschaft und 
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Jurisdiction. Der Verfasser ermahnt die ungari¬ 
schen Grundherren, da sie durch die ungari¬ 
sche Reichsverfassung so viele Vorzüge und Vor- 
theile erhalten hätten, den Gesetzen zu Folge die 
Vertheidiger und Väter ihrer Unterthanen zu seyn, 
die Lasten der Bauern zu erleichtern und ihr Loos 
glücklicher zu machen. ,, Haec est vera nobilitae 
(fügt er S. 50 schön hinzu), quae non in privata 
immunitate, sed in araore patriae et generositaie 
publica consistit.“ Der Verf. widerlegt den Ein¬ 
wurf vieler ungarischer Juristen, dass es nicht er¬ 
laubt sey an Vorrechten, die auf die Nachkommen 
fortgepflanzt werden, etwas abzuziehen, sondern 
dass sie vielmehr ausgedehnt werden müssen. Der 
erste rohe magyarische Besieger Pannoniens war ja 
nicht ein Gesetzgeber für alle Nachkommen ; so 
wie die ersten magyarischen Grundherren in Un¬ 
garn ihre Leibeigene frey lassen konnten, so kön¬ 
nen ihre Nachfolger die Lasten ihrer Bauern er¬ 
leichtern. — Da der Regent von den Bauern Ab¬ 
gaben erhält und einen grossen Theil seiner Solda¬ 
ten aus der Mitte der Bauern erhält, so muss er 
dafür sorgen, dass unter den Bauern recht viele 
gesunde, robuste, schöne und geschickte Männer 
für die Miliz gefunden werden, und dass der Bauer 
im Stande sey, die öffentlichen Lasten zu tragen. — 
Der Verf. zeigt den Ungrund der Furcht, dass die 
Bauern zu reich werden können. Als Mittel die 
Bauern wohlhabender zu machen, gibt er mit Recht 
an: Handelsfreyheit, Industrie, Geldcirculation, und 
Gelegenheit zum Erwerb. — Mit Recht zieht der 

-Verf. die bestimmte und fixe Contribution derjeni¬ 
gen vor, die jährlich durch eine neue Rcpartition 
verändert wird, denn bey der letztem hat viel Will- 
kührliches Statt, und die Bezahlung einer für im¬ 
mer bestimmten Summe wird von dem Bauer leich¬ 

ter geleistet. 

Der Vf. gesteht, dass die in Ungarn in Ansehung 
des Bauernstandes Statt findenden Mängel und Ge¬ 
brechen nicht gleich und auf einmal gehoben wer¬ 
den können, zeigt aber, dass es gut sey, alle diese 
Fehler und die Mittel zur Aufhebung derselben zu 
kennen, um bey schicklichen Gelegenheiten Verbes¬ 

serungen zu treffen. 

Diejenigen, welche den Bauer in Unwissen¬ 
heit erhalten und alle wissenschaftliche Bildung 
von ihm entfernen wollen, sagen: zur Zeit unserer 
Vorfahren wussten die Bauern weder zu lesen 
noch zu schreiben, bearbeiteten aber ihren Acker 
gut und waren an Sitten nicht schlechter; jetzt, 
da verschiedene von ihnen zu lesen und schreiben 
verstehen , bringen manche die meiste Zeit mit 
Bücherlesen zu, und noch Mehrere von solchen zet¬ 
teln zwischen den Bauern und der Herrschaft Pro- 
cesse an, und verführen das Volk; der einfältigste 
Baüer ist der folgsamste, auch in der Miliz. Da¬ 
gegen antwortet der Verf.: die grössten Excesse und 
grausamsten Empörungen brechen da aus, wo der 
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Bauer roh ist; der Bauer Ist zwar jetzt in seinem 
rohen Zustand wie das Lastthier unterworfen, wenn 
aber in diesem Zustande seine Leidenschaft aus- 
bricht, so ist sie desto wilder und barbarischer, 
wie mehrere traurige Beyspiele in Ungarn lehrten; 
es ist nicht möglich, dass der Bauer, der eine bes¬ 
sere Iienntniss von Gott , von der menschlichen 
Glückseligkeit, von der praktischen Sittlichkeit er¬ 
hält, ein schlechterer Mensch werden könne, dass 
der Bauer, der eine theoretische Kenntniss von der 
Landwirtschaft erhält, ein schlechterer Landvvirth, 
der Bauer, der Ideen von Recht und Pflicht, besitzt, 
ein schlimmerer Unterthan seyn könne; die Ertah- 
rung lehrt, dass die gebildeteren Bauern besser 
durch vernünftige Gründe als die ungebildeten durch 
die Peitsche und den Stock geleitet werden, dass 
unter den gebildeteren Bauern weniger Zänkereyen 
und Schlägereyen vorfallen, dass in der Miliz die 
des Lesens und Schreibens kundigen Bauern den 
übrigen vorgezogen werden, und dass im Civil- 
Stande die geschickten und wohlhabenden Bauern 
dem Regenten und den Grundherren mehr nützen, 
als die ungeschickten, unwissenden, rohen und 
elenden. Gelehrsamkeit und höhere Cultur schickt 
sich allerdings nicht für die Bauern: dazu haben 
sh? nicht Zeit und die nöthigen Kosten; der Bauer 
soll nur in seiner Jugend in den Schulen einen 
vernünftigen und zweckmässigen Unterricht gemes¬ 
sen, und daun von seinem Seelsorger in der Kirche 
und auch ausser derselben noch mehr gebildet wer¬ 
den. Die praktische Sittlichkeit der Bauern ist von 
der grössten Wichtigkeit, denn gute Sitten helfen 
noch mehr als gute Gesetze. 

Seite 56 bis 70 stehen Anmerkungen. In die¬ 
sen stÖsst man auf sehr belle, philosophische, po¬ 
litische und juridische Ideen. Recens. empfiehlt 
zum Nachlesen vorzüglich des Verfs. Bemerkungen 
über die Strafen und über das ehelose Leben. 

Die drey Tabellen werden ungarischen Statisti¬ 
kern sehr erwünscht seyn. 

Die Latinität des Verfs. ist einfach und ver¬ 
ständlich, obschon nicht ciceronianisch. 

Fragmente aus dem zweyten Capitel dieses 
trefflichen Werks stehen in dem Magazin für Sta¬ 
tistik, Geschichte und Staatsrecht der österreichi¬ 
schen Monarchie, erstem Band, und darin wird 
Hr. Gregor von Berzeviczy als Verfasser genannt. 

PREDIG TEN. 

Christliche Belehrungen und Ermunterungen in 

Predigten zum Theil bey besondern Veran¬ 

lassungen gehalten von Gottfried Jugust Ludwig 

Haustein, Döctor der heil. Schrift, Königl. Preuss.- 

Ober- ConsLiorial - und Obsrschuhath® 3 Propste und 

Superintendenten zu Göhl an der Spree, und erstem Pre¬ 

diger an der Sr. Petri Kirche in Berlin. Berlin, bey 

Maurer, ißog. kl. 3. 374 5. 

Der würdige und verdienstvolle Verf. dieser 
Kanzelvorträge (den das Publicum bereits aus eini¬ 
gen früherbin einzeln gedruckten Proben seiner 
Rednergaben kennt) wurde (wie er selbst in der 
Vororinnerung bemerkt) theils durch ausdrückliche 
Aufforderungen von Seiten mehrerer seiner Zuhörer 
und Freunde, theils durch die besondere Rücksicht, 
welche er in mehreren seiner Vorträge auf Zeitgeist, 
Zeitumstände und Zeitbedürfnisse genommen hatte, 
veranlasst, die vorliegende Sammlung yon neunzehn 
Predigten (unverändert, wie sie gehalten worden 
sind) für den Druck zu bestimmen. Die Vorzüge, 
welche die früheren homiletischen Arbeiten des Vf. 
auszeichnen, und bereits in öffentlichen Blättern 
gewürdigt worden sind, geben auch dieser Samm¬ 
lung einen bedeutenden Werth; eine fast durch¬ 
aus1» gehaltene Bestimmtheit im Entwickeln und 
Erläutern der einzelnen Begriffe und Sätze, eine 
edle Popularität, welche besonders durch eine zweck¬ 
mässige Benutzung biblischer Stellen und Beyspiele 
sehr gewinnt, und ihre Würde auch da sehr gut 
behauptet, wo einzelne Tugenden und Fehler im 
Detail geschildert werden, eine zum Herzen spre¬ 
chende Beredsamkeit, die mit der seltenen Gabe 
bündiger Kürze verbunden ist (so weit es der Cha-f 
rakter der jmttfern Schreibart gestattet, an welche 
sich der Vetf. grösstentheils zu halten pflegt), und 
ein harmonischer, fliessender, IJeriodenbau. Der 
Haupttendenz seiner Vorträge, welche sich schon 
durch den Titel ankündigt, christliche Belehrungen 
und Ermunterungen zu liefern, ist der Verf. treu 
geblieben, und nicht selten findet sich der Leser 
und Zuhörer veranlasst, vorzüglich das Talent zu 
bewundern, mit welchem der Verf. jene Ermah¬ 
nungen und Belehrungen namentlich auf die Ver¬ 
irrungen und Fehler, an welche ihn die Umgebun¬ 
gen seines Orts zunächst erinnern , treffend und 
zweckmässig anwendet. Zum Beweis der Aufmerk¬ 
samkeit, welche Rec. diesen schätzbaren Vorträgen 
schuldig zu seyn glaubte, mögen dem Verf. einige 
Bemerkungen über einzelne Parthieen dieser Samm¬ 
lung dienen, in denen wir entweder eine grössere 
Vollständigkeit der Ausführung, -oder eine andere 
Anordnung zu erblicken wünschten. So wird in 
der ersten Predigt (am Sonntage Sexagesimä 1806 
gehalten) über das Thema : auch Missgeschick und 
Notiz kann nachtheilig auf Frömmigkeit und Tugend 
wirken, S. 19. 20, sehr richtig bemerkt, dass die 
Schuld an dem Menschen liege, wenn Unglück und 
Leiden einen nachtheiligen Einfluss auf seine Sitt¬ 
lichkeit äussern, und, wo einmal ein frommer und 
redlicher Sinn herrsche, weder Glück noch Un¬ 
glück der Gottesfurcht auf die Dauer gefährlich sev. 
Da es indessen, wie der Verf. selbst im ersten Theil 
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erinnert, auch sehr oft der Fall zu seyn pflegt, 
dass der Mensch durch traurige Schicksale 
eale und Widerwärtigkeiten erst gebessert wild; so 
bedurfte wohl die Frage: unter welchen Bedingun¬ 
gen diese Wirkung erwartet werden kann? einer 
genauem Berücksichtigung. Im ersten 1 heile der 
am ersten Epiphanias - Sonntage gehaltenen Predigt: 
dass die Gottesfurcht im jugendlichen Alter die beste 
Vorbereitung zu clcm geschäftigen, gejahr - und 
Sorgenvollen Leben im männlichen Alter scy, ver¬ 
missten wir eine genauere psychologische Entwicke¬ 
lung der Gründe, warum die jugendliche Frömmig¬ 
keit (wie der Verf. in diesem Theile zu zeigen 
sucht) die .sicherste und glücklichste Bildung des 
Charakters überhaupt sey ? Der Verf. hat sich hier 
mehr mit einerSchildcrungderWii kung selbst beschäf¬ 
tigt, als mit Aufsuchung der Ursachen, welche aus 
den Eigenlhümlichkeiten des jugendlichen Alters 
noch tiefer geschöpft werden sollten. Ueberhaupt 
aber dürfte wohl in diesem Vortrage nur der zweyte 
Theil zur Sache gehören, wo der Gedanke ausge¬ 
führt wird: jugendliche Frömmigkeit ist die wür¬ 
digste Vorbereitung auf die Bestimmungen und Er¬ 
fahrungen im männlichem Alter. Der erste Theil 
(so wahr und richtig auch der darin enthaltene 
Gedanke ist) liegt (bey dem in der Predigt selbst 
gewählten Ausdrucke des Thema) ausser der Sphäre 
des Hauptsatzes. Ueber die Kraft, welche den Aus¬ 
sprüchen des göttlichen TVorts eigen ist, (Predigt 
am Sonntage Invocavit) erklärt sich der Verf. so, 
dass er jene Kraft a„ aus der Ehrwürdigkeit dieser 
heiligen Urkunden, b. aus der hohen Einfalt und 
Wahrheit ihrer Aussprüche herleitet , und jene 
Ehrwürdigkeit theils in ihrem hohen Alterthum, 
theils in der Vereinigung so vieler Männer 
Gottes , deren Namen den einzelnen biblischen 
Büchern zur Aufschrift dienen, theils in dem In¬ 
halte ihrer Lehren sucht. Da indessen die Wahr¬ 
heit und Einfalt der Aussprüche unsrer heiligen Ur¬ 
kunden unstreitig ebenfalls mit vollem Recht als 
eine Hauptursache ihrer Ehrwürdigkeit betrachtet 
wird; so gehört eigentlich der ganze zweyte Theil 
als Erklärungsgrund zum ersten. Ree. würde die 
Hauptgesichtspüncte so ordnen : die Ursachen der 
Kraft des göttlichen Wortes liegen, a. in den Ver¬ 
fassern der heil. Schrift, b. in dem Inhalte, c. in 
der Art der Darstellung. Die Ausführung des in¬ 
teressanten Thema: über die schädliche Verwechse- 
limg der Tugend mit der Gesetzlichkeit (am sechsten 
Trinitatissonntage) liess uns nur noch diess zu wün¬ 
schen übrig; dass der Verf. die Frage: in welchem 
Sinn der Ausdruck: Gesetz, hier genommen wird? 
genauer beantwortet hätte. Denn, nimmt man ihn 
im weitesten Sinne, so ist ja auch die echte, wahre, 
vollendete Tugend (welche der Verf. von Gesetz¬ 
lichkeit mit Recht unterscheidet) durch das Gesetz 
in uns geboten. Wenn der .Einfluss der Familien¬ 
feste auf die Heiligwig unserer Gesinnungen und 

Sitten (Predigt am zweyten Epiphaiiiag-Öotuutage) 

in folgender dreyfacher Hinsicht betrachtet wird: 
Familienfeste, würdig gefeyert, werden a. einen 
echt religiösen und frommen Sinn unter den Fami¬ 
lienmitgliedern anregen, b. den Geist des Wohlwol¬ 
lens und der Menschenliebe verbreiten, c. die kräf¬ 
tigsten Entschlüsse zur aufrichtigen Selbstbesserung 
veranlassen ; 60 greift dieser dritte Theil sichtbar 
in die beyilen ersten. Eben so dürfte die Disposi¬ 
tion der Predigt (am zwanzigsten Trinitatissoimlage): 
wie unrecht und schlimm es sey, sein Gewissen auf 
eine leichte Art zu beruhigen, den strengsten logi¬ 
schen Forderungen nicht ganz entsprechen. Denn 
der Inhalt des ersten Theiles, wo der V erf. den Ge¬ 
danken auslührt: wahr ist es, dass viele auf eine 
sehr leichte Art ihr Gewissen zu beruhigen pflegen, 
wird eigentlich von dem ganzen Thema, als erwiesen 
und klar, schon vorausgesetzt. Doch, indem wir 
auf diese einzelnen Ausstellungen aufmerksam ma¬ 
chen, erkennen wir mit vollkommner und gerechter 
Achtung den Vorzug einer leichten, fasslichen und 
grösstentheils erschöpfenden Anordnung der Materia¬ 
lien, den diese Vorträge im Ganzen bewähren. — 
Ausser den so eben erwähnten Gegenständen, über 
welche sich der Hr. Verf. in dieser interessanten 
Predigtsammlung verbreitet, werden folgende The¬ 
mata behandelt: über die Beharrlichkeit im Guten 
(am drittem Adventsonnt. 1805.). Von der Theil- 
nahrne an fremden Sünden (am gten Trinitatissonnt, 
lgoö. dem Geburtstage des Königs). Von dem Ge¬ 
winne, welchen unsrer Gegemvart das Andenken an 
die Zukunft verschafft (am toten Trinitatissonnt* 
1805. )* Mrrhuriteruug, auf eine edle und gefühl¬ 
volle Art wohlzuthun (am 14-ten Trin. Sonnt. 1306.). 
Die Betrachtung der Natur leitet zu heiligen Ge¬ 
danken, JLmpfmdnngen und Gesinnungen (am i5ttn 
Trinit. Sonnt. 1306.) Heilige Pflichten der Gesun¬ 
den gegen ihre Kranken (am iQten Trinit. Sonnt. 
1806. Zur Empfehlung der Schutzblattern). Ueber 
merkwürdige Stunden des Lebens (am 2isten Trin. 
Sonnt, nach dem lösten October igoö.). Ueber die 
Trauer und Klage um unsere Todten (am eZfStcu 
Trin. Sonnt. 1806 ). Welches sind die F.mpfludäu¬ 
gen, Beruhigungen und Vorsätze, welche uns von 
der Weihnachtsfeyer in unser sorgen - und kummer¬ 
volles Leben zurückbegleiten mögen? (am 2ten Weili- 
nachtstage 1806.) Glaube, Liebe und Hoffnung — 
befestigt und verherrlicht durch die Frschütterun- 
gen der allgemeinen bürgerlichen und häuslichen 
Wohlfahrt (am Busstage 1807. über 1. Cor. 13, 13.). 
Seyd fröhlich in Hoffnung! (am Feste der Heim¬ 
suchung Mariä 1807. Nach Ankündigung des Waf¬ 
fenstillstandes^ Was kann die Tliränen des Men 
schenjreundes über das Vaterland trocknen? (am 
2ten August 1307.) Die JVünschc eines treuen Volks 
für seinen guten König an dem Festtage sein er Ge¬ 
burt (über i. Buch der Könige 1, 39. Ara Geburts¬ 
tage des Königs ig02.). Als Probe' der cindringen- 
den Beredsamkeit und heiligen Salbung, mit wel¬ 

cher her würdige Verf. spricht, heben wir folgende 
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Stelle (S. 72. 73.) aus: „Weise und Geschichtschrei¬ 
ber und Gesetzgeber des Altert bums und heilige 
gänger der Grösse und Herrlichkeit Gottes, Fliesten 
und. Könige und fromme Männer aus den gering¬ 
sten Ständen, Propheten des Ewigen, die zu ihrer 
Zeit mit unbesiegbarer Festigkeit liir die Sache der 
Gerechtigkeit und Ordnung eiferten, und ihre -Bliche 
in die Zukunft hirieinrichteten, und die Abgesand¬ 
ten Dessen , der gekommen war, die Wünsche 
und die Hoffnungen jener Gottgesandten zu erfül¬ 
len, diese alle in einem nie besprochenem, nie fey- 
erlich geschlossenem, und doch so engem und un¬ 
zertrennlichem Bunde; das Alte mit dem Neuen in 
einem so schönen Zusammenhänge; die Urwelt mit 
der Nachwelt in so heiligem Vereine! Wie ehr¬ 
würdig erscheint uns schon von dieser Seite die 
Bibel der christlichen Kirche!“ 

POP ULÄRE AR ZNE YK UNS T. 

Der hiilfreiche Augenarzt. Ein Handbüchlein zum 

Besten der Menschheit und nothleidender Augen¬ 

kranken. Enthaltend etc. etc. Von D. J. U. 31. 

Frankfurt am Mayn, bey Willmanns in Commiss. 

3 Bogen in 8- (4 gr«) 

Die Firma, Johann Valentin Müller, so deuten 
wir die statt des Namens gesetzten Buchstaben, ist 
in der mediciniscben Schrittsteller-Welt nicht zum 
Besten berufen. Dieses Sehnlichen wird ihren Cre¬ 
dit nicht vermehren. Hauptzweck ist: anzupreisen 
einige untrügliche Augenmittel, welche beym Ver¬ 
leger beständig in Commission zu haben sind, z, B. 
ein Augenelixir gegen den schwarzen Staar für 12 
Groschen etc. Es ist zu bedauern, dass ein Schrift¬ 
steller, der Fähigkeiten zu etwas Besserm zeigt, sich 
so weit herabwürdigt, ö- 1 — 7 enthält die anatom. 
Beschreibung des Auges; $. 8 erklärt das Sehen; fj. 9~ 
handelt von Behandlung der Augen bey den haupt¬ 
sächlichsten Krankheiten und den gewöhnlichsten 
Zufällen, denen sie unterworfen sind; wobey des 
Verfe. Geheimmittel überall empfohlen werden; (j. 10 
gibt Vorsiclitsregeln zur Erhaltung gesunder Augen; 
A. 11 Regeln in Rücksicht der verschiedenen Beschaf¬ 
fenheiten der Augen und ihres Gebrauchs bey ver¬ 
schiedenen Arbeiten, und schliesst mit Beschreibung 
(des Nutzens und Anpreisung) der schon angezogenen 
untrüglichen Mittel. Das Schriftchen steht tief unter 
der bekannten Boerschen gleichen Inhalts. 

GARENDER, 

Kurze Beschreibung und Erklärung des Calenders, 

nebst einem immerwährenden Calendei / zur Beleh¬ 

rung für die Jugend in den niedern Stadt-u. Land¬ 

schulen; zusammengesetzt von F. Beyer, Rector 

Stück. yß 

bey der Stadtpfankirche in Jan«* Breslau, b. Korn. 

18°8* 80 s. (8gr.) 

Obgleich e ne solche ganz kurze Beschreibung tt. 
Erklärung des Calenders ein willkommenes Büchlein 
im Schulunterricht ist, und vorliegende kleine Schrift 
manches recht gut Gesammeltes in dieser Rücksicht 
enthält: so hat sie doch Ri-c. Erwartung nach den 
Vorarbeiten, die wir schon in dieserRücksicht besitzen, 
nicht entsprochen. Manche weitläufige Tiraden und 
Nutzanwendungen, z. B. in Rücksicht Chr. Geb. S. 12, 
in Rücksicht der nötkigen Benutzung der Zeit S. 15» 
die Verse bey mehrern Monaten u.s. w. hätten mit man¬ 
chen Fragmenten aus der Gesch. z. B. von St. Georg 
beyrn April, von Julius Cäsar bey July, vom Augustus 
beym August u. e. VT. gerne fehlen können. Dagegen 
hätte vom [Mondwechsel, wovon auffallend genug nir¬ 
gends eine besondere Belehrung vorkommt, von eini¬ 
gen hauptsächlichen Begebenheiten und deren Chrono¬ 
logie, die zu Antang jedes Calenders V orkommen, unii 
(ehe noch als von den Aspecten, wovon im Anhang, 
gehandelt wird) das Allgemeine von der Festrechnung 
nach goldner Zahl, Epacteu, Sonutagsbnch.\taben etc. 
autgenommen werden müssen. Ein eignes Capilel von 
der wahrscheinlich zu erwartenden TFitterung, und 
ein anderes von allerley Calenderaberglauben, so wie 
ein drittes von den gewöhnlichen Calendoranbängen 
hätten auch hinzugeiügt werden können. Im immer¬ 
währenden Calender wäre eine kurze Angabe der in 
jedem ßLonate vorkommenden hauptsächlichen häus¬ 
lichen utid Feldarbeiten, der hauptsächlich in demsel¬ 
ben zu beherzigenden diätetischen Rücksichtenn.dergl. 
viel zweckmässiger gewesen , als die der Jugend 
in den niedern Stadt- u. Landschulen unverständlichen 
und unnützen Bemerkungen über die Monatsnamen 
bey den Römern, wovon das Hauptsächlichste schon 
früher S. 22 hingehöite. Die wunderliche Ansicht des 
Vf. S. cß dass die W eisen aus dem Morgenlamie viel¬ 
leicht zu Jesu kamen, um sich als Erzieher des neu- 
gebornen königl. Prinzen zu melden, hätten wir ihm 
gerne hier erlassen: und hätten lieber gesellen, dass 
er dafür mehreren halb wahre, z.B. dass das Pfingstfest 
„in altern Zeiten“ (also je tzt nicht mehr,) zum Anden¬ 
ken der Mittluilung der Geistesgaben an die Apostel 
gefeiert wäre; und mehrere unbestimmte Ausdrücke, 
z.B. S. 29 „die eigentliche Benennung“ statt „den 
Grund dieser Benennung, “ S.55 wo die Sternbilder 
immer Kreise genannt werden, und w'o vom Stehn 
der Sonne in einem Sternbilde höchst undeutliche und 
unbestimmte Begriffe gegeben werden, verbessert hätte. 
Endlich hat der Verleger nur sehr schlechtes Papier ge¬ 
nommen, u. verhältnissmässig einen sehr hohen Preis 
gesetzt. — Wenn jemand nach den hier gegebenen 
Bemerkungen diess Büchlein umarbeitete, und es 
dann auf besserem Papier um den halben Preis gäbe, 
würden gewiss manche Schullehrer anderer Schulen 
es mit Dank hinueiinien und mit Nutzen gebrauchen 
können. — 



LEIPZIGER 

NEUE 

LITERATUR ZEITUNG 

16. Januar *809* 

POE :S I, E. 

Sammlung deutscher Volkslieder miit einem Anhänge 

Flammlän dis eher und Französischer, nebst Melo¬ 

dien. Herausgegeben durch Bi/sching und von 

der Jlagen. BeUin, bey Braunes. .1807« Id. 8- 

XX. und 43c Seiten. Musikbeylage. 8° "Quer 4. 

(i Thlr. 12 gr.) 

Ohne jetzt den Charakter des Volkslieds überhaupt, 

und des deutschen Volkslieds insbesondere, genau 
nntersuchen zu Wollen, eine Untersuchung, -welche 
hier zu weit führen würde, und ein anhaltenderes 
Studium erfordert, als Manche nur zu ahnen schei¬ 
nen, fallt doch, selbst bey einem nur flüchtigen 
Nachdenken, der Unterschied*zwischen altem Volks¬ 
liede. und altem Liede, zwischen Volksliedc und 
Liede des Pöbels sogleich in die Augen. Nicht jedes 
Lied, das diie und da von der untersten Classe der 
Nation gesungen wird, verdient deshalb den ehren¬ 
vollen Namen eines Volkslieds; nicht jede Reimerey, 
die irgend ein alter Cbronikenschrcibcr .aufbeyvahrt 

hat, ging zur Zeit ihrer Entstehung von Munde zu 
Munde. Eben, so wenig aber kann irgend ein alter 
Gesang, blos seines Alters, seiner wunderbaren Ver¬ 
schränkungen oder ähnlicher Zufälligkeiten halber, 
zu dieser Gattung gerechnet, eben so wenig kann 
einem später gedichteten Liede , blos seiner, jüngern 
Entstehung wegen, diese Benennung entzogen wer¬ 
den. Die Herausgeber der anjetzt anzuzeigenden 
Sammlung wollen nach dem Titel im Allgemeinen 
Volkslieder liefern, und da sie solchergestalt unter 
«lten und neuen keinen Unterschied festgesetzt ha¬ 
ben, so würde man berechtigt seyn, in ihrer Samm¬ 
lung eine sorgfältige Auwald der vorzüglichsten deut¬ 
schen Lieder, die sich durch nationellen Charakter, 
rührende Einfachheit, tiefes Gefühl, Unschuld und“ 
Keuschheit der Empfindung, Gemüthlichkeit, Lu¬ 
stigkeit im edlern Sinne des Worts und ähnliche Ei¬ 
genschaften den Bang eines Volkslieds in einem frü¬ 
hem oder spätem Zeitalter erworben haben, oder 

Erster Band. 

wenigstens, >3a die Beschränktheit der vor uns lie¬ 
genden Sammlung eine solche Ausdehnung nicht ge¬ 
staltet haben würde, eine Auswahl des Besten unter 
dem Guten dieser Gattung, zu erwarten. Jedoch, 
weit gefehlt, dass eine solche Hoffnung auch nur 
einigermassen befriedigt würde, schein: es vielmehr, 
als hätte den Herausgebern nicht einmal ein derglei¬ 
chen Ideal einer \ olksliedersammlung mit einiger 
-Deutlichkeit vor Augen geschwebt, geschweige denn, 

■dass sie sich demselben auch nur von weitem genä¬ 
hert hätten. Mehr das Ungefähr und der glückliche 
iZy.fall, als ein bestimmter, würdiger PJan, scheint 
die einzelnen Lieder zusammengebracht zu haben, 
und nirgends finden sich Spuren einer sichtenden 
Hand. Diess aber ist um so mehr zu bedauern, da 
die Herausgeber in dem Vorwort viel Liebe für die 
Sache verrathen, und manches Beherzigungswerthe 
über Volkslieder sagen; es ist um so nofhwendiger, 
diess zu rügen, weil sie ein zweytes Bändchen die¬ 
ser Sammlung (das vielleicht bereits erschienen ist), 
ferner etliche Bäudchen Uebertragungen Dänischer, 
Schwedischer, Englischer, ltaliäuischer und Spani¬ 
scher Lieder, endlich eine besondere Auswahl eigent¬ 
lich historischer und politischer Siegs- und Kriegs- 
lieder mit Erläuterungen aus der Geschichte, verspre¬ 
chen. Es ist nicht abzusehen, weshalb in Hinsicht 
des zweyten Piincts nicht auch der Schottischen und 
Russischen Volkslieder Erwähnung geschehen ist, da 
doch bey diesen Nationen der Volksgesang einen vor¬ 
züglichen Werth hat. Zum Beweise hievon verwei¬ 
sen wir auf die von Kosegärten in seinem trefflichen 
Roman: Adele Cameron (Dresden, b. Gerlach, i8°5-) 
raifgetheilten Ucbersetzungen Schottischer, so wie 
auf die, von Johann Richter in den, wie es scheint, 
nicht nach Verdienst bekannt gewordenen Russischen 
JMisccllen (Leipzig, b. Hartknoch, 1805.) übertrage¬ 
nen Russischen Lieder. Auch Tiedge hat ini‘Becker- 
scheu Almanach Vom J. 1809. durch Verdeutschung 
eines Cosakischen Liedes und Mittheilung der Melo¬ 
die sich ein Verdienst erworben. — 

Zu Rechtfertigung des im Obigen über die Bii- 
schingsche und Hagen&che Sammlung gefällten Ur- 
theils, bemerkt zuvörderst Rec. r dass von den trefili- 

[7] - ‘ • 
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eben Ligdern neuerer Dichter, welche den Charakter 
des Volkslieds an sichtragen, und bereits in das Le¬ 
ben des Volks übergegangen sipd, z. B. Göthe's, Bür¬ 
gers, Schillers, Höltf s u. a. durchaus keine aufge¬ 
nommen sind. Die, welche aus Stillings Romane 
und Kosegartens Icla von Blessen hier abgedruckt 
und ohne Zweifel die vorzüglichsten dieser Samm¬ 
lung sind, besitzen, kleine Veränderungen etwa ab¬ 
gerechnet, augensdiein'lich die Kennzeichen achter 
alter Lieder. Es würde sich jedoch die Hinweglas¬ 
sung neuerer Lieder von den besten Dichtern, weil 
sie jetzt noch allgemein bekannt sind, entschuldigen 
lassen, wären nur die aufgenommenen weniger be¬ 
kannten durchgängig von Werthe. Dass diess aber 
keinesweges der Fall sey, wird eine kurze Uebersicht 
derselben bestätigen. Es versteht sich, dass Rec. we¬ 
gen Beschränktheit des Raums nur dasjenige aushe¬ 
ben kann, was durch vorzüglichen Werth oder Un- 
werth ein etwas längeres Verweilen entschuldigen 
kann, oder zu Notizen, die vielleicht künftigen 
Sammlern angenehm sind, Veranlassung gibt. 

Schon No. 3. (nach den Bemerkungen S. 57G flie¬ 
gendes Blatt),hätte, selbst bey der grösstmöglichsten 
Nachsicht, nicht die Aufnahme verdient. Alan höre 

den Anfang: 

„Mein’n Jammer muss ich heute klagen, 

Weil mich mein Schätzchen, nicht mehr liebt-; 

Meine, Schmerzen muss ich hijufe sagen. 

Warum ich bin so sehr betrübt u. s, \v.“ 

Ja, e9 ist ein wahrer Jammer! Denn durchaus eben 
so matt und unbedeutend sind alle folgende Stro¬ 
phen. — Von No. 10. wird der Anfang in Obersach¬ 

sen also gesungen: 

„Schönstes Kind! zu deinen Füssen 

Lieg’ ich liier, wein’ bitterlich; 

Wenn ich dich quittiren müsste, 

Wär’s die grösste Pein für mich u. s. w.** 

Hier hat man das komische: quittiren mit verlassen 
vertauscht, aber das Ganze bleibt immer noch weni¬ 
ger, als nur alltäglich. — Bey dem Zigeunerliede 
No. 15. das durch unwidersprecliliche Wahrheiten 
ziemlich drollig, nur leider! etwas zu breit ist, er¬ 
innerte sich Rec. an ein ähnliches, wovon er zu be¬ 
liebigem weitern Nachforschen der Liebhaber Anfang 
und Ende mittheilt: 

„Zu Pavia hat Herr Palliss 

den Geist einst aufgegeben; 

Ach! starb er nicht, gewiss, gewiss. 

Er wäre noch am Leben 1 

Bedauernswerther Tod! ach, ach! 

Man weint um ihn vergebens; 

Denn denkt, es war sein Sterbetag 

Der letzte seines Lebens!“ 

Von No. 51, das gewiss zu den bessern gehört, ist 
3&ec. folgende, freylicK nur fragmentarische Lesart 

bekannt, aus welcher sichern Verbindung mit der 
hier■ ,j und der im isten Theile des TVunderhorns 
S. 292 mitgetheilten, dieser Torso ziemlich ergänzen 
lassen würde: 

„Es thät ein Jäger wohl jagen 

Zwo Stütulelein vor dem Tagen 

Eiten Hirsch, ein’n Haien, ein Reh, 

Er jagte auf g.nner Haide 

Zwo JungfiKu’n in schneeweissem Kleide; 

Die Jüngst’ wollt’ er nehmen zur Eh’. 

Hier liegen zwey Liebchen beysämmen. 

Mit schneeweissen Armen umfangen 

Im weichen, grünen Klee, 

Steh’ auf, steh’ auf, es ist schon Zeit; 

Du hast es verschlafen, das hat mich erfreut; 

Eine reine Jungirau bin ich noch» 

Sie thät den Jäger wohl fragen. 

Ob sie ein weis Häubchen dürft’ tragen 

Auf ihrem schwarzbraunen Haar? — 

„Kein weis Häubchen darfst du tragen. 

Ein schwarzes musst du aufhaben. 

Wie andre Jägersfrau’n ! “ — 

„„So will ich meine Haare lassen fliegen. 

Um einen andern Purschen zu kriegen. 

Dem Jäger zu Sch&nd* und Spott.“ “ -*• 

Das thät den Jäger verdriessen. 

Er wollte das Mädchen erschiessen. 

Weil sie so reden thät.“ — 

Von No. 55- war Rec. der Anfang also bekannt: 

„Binsgerleut’ wollten Kirchfaln t gähn etc. " 

Diess Lied choralmässig gesungen ist ungemein be¬ 
lustigend. — Von No. 65. sind in diesen Zeitungen 

(No. 43* v. J* i8°7*) key Beurtheilung des PPunder- 
horns 1. Band einige Strophen angeführt worden. 
Die Herausgeber geben es hier vollständig; doch be¬ 
finden sieb in der Abschrift des Rec. einige Lesarten, 
welche ohne Zweifel Vorzug verdienen; z. B. in der 
ersten Zeile der zweyten Strophe: „Scheint denn 
kein Stcrnlein nicht“ etc. Ferner in der ersten und 
zweyten Zeile der dritten Strophe: „Weil denn keine 
Hülfe ist, Die mich errett’ jetzund“ etc. Endlich 
sind die vier letzten Zeilen der zweyten Strophe bey 
lbe«. die vier letzten der ersten Strophe, jene aber 
nehmen die Stelle von diesen ein, wodurch der Zu¬ 
sammenhang sehr gewinnt. Uebrigens ist sehr' zu 
bedauern, dass in der Musikheylage die Melodie von 
diesem Liede mangelt. Sie würde leicht noch zu er¬ 
langen gewesen seyn, und ist höchst charakteristisch. 
— No. 70. 72. 75. aus Stilling und Bothe's Frühlings- 
Almanach gehören nach Rec. Empfindung zu den 
vorzüglichsten dieser Sammlung. — Für Mitthei¬ 
lung des plättdeutschen Originals des bekannten Ärm¬ 
chen von Tharau (No. 75.) verdienen die Herausge¬ 
ber allen Dank. — No. 77. ist vermulhlich hlos eine 
ulte Uebcrsetzung, wie schon der Name Jiaradiila 
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vcrräth. — Da9 schlesische Gebirgshirtenlied No. ^9. 
ist sehr innig und lieblich. — Von No. 39. ist Ree. 
folgende Variation bekannt, die im Oe&terreicbischen 
oft gesungen wird: * 

„Ae Schüsserl und X Rainerl, 

Ae Sachter und ä Millitopf, 

Is oil ini Kuchelgeschirr. 

Un woji i holt on di gedenk, 

So xuain’ i, so funin’ i, 

60 roain’, i war* bey dir. 

Hoschst g*sat, de rvullst mi iienmu. 

Sobald de Summa kurarat; 

De Summa de is humma. 

De hoschst mi do nit g’numma, 

Geh nimm mi. geh nimm mi; 

Gelt ja de nimmscht mi do ? 

Wie soll i di dann nemma, 

Und won i di nit mog; 

De bist ze wild von Angesicht, 

Verzeih mersclx Gott, i mo di nit. 

Geh schar di, geh schar di, 

Un komm mer nimmer mehr, 

Do hau mer no sechs Kreuzer 

Die g’hera mei un dei. 

Do kafe mer Schlambascher Wein, 

Ae Ruckeihopf un Kropfa drein, 

O Hansgrl! o Lenerl! 

Versoff* muss es sey; “ 

Von No. 94* -E'v soll sich haltig kenner mit der Ja ehe 
cibgabe etc. gibt es mehrere Variationen in mancher» 
ley bäurischen Dialekten. — Bey No. 96. einem nai¬ 
ven Bergmannsjungenliedei, erinnerte sich Rec. eines 
Wechselgesangs zwischen einem Bergmanne, der 
einschlagen will» und einem Bauer, auf dessen Felde 
er einschlagen will. Dieser Gesang wird im Erzge¬ 
birge zu Cither und Triangel häufig gesungen, und 
die Verschmitztheit des Bergmanns contrastirt vor¬ 
trefflich mit der plumpen Grobheit des Bauers. — 
No. 98. FPcis brauch, viau in der Schweiz etc. gehört 
zu den vorzüglichen Stücken, wie denn auch die 
Herausgeber wegen Mittheilung der vier Kuhreigen, 
nebst Melodien, sich verdient gemacht haben. — 
Bey No. 107. erinnerte sich Rec. eines ähnlichen lu¬ 
stigen Liedchens, wovon ihm jetzt nur noch die 
Strophe beyfällt: 

„Auch schreibt man aus Schlaraffenland, 

Die Schlittenbahn sey abgebrannt; 

Doch ■weil,noch Stroh vorhanden war. 

So hatt’ es weiter keine Gefahr. “ 

Es' ist nicht uninteressant zu bemerken, wie auch 
die altern Volksdicbter von, mittlerm Wertlie die Ideen 
von einander entlehnt haben oder unwissentlich, 
blos durch ihre Laune geleitet, einander begegnet 
sind. — Sinnlose Papcleyen, wie No. 115« Eene, 
meene, Micken, Mäken etc. sind doch gewiss des 

Drucks nicht werth. Dergleichen wären zu hunder¬ 
ten aufzufinden, aber hoffentlich wird man das ma¬ 
jorenne Publicum mit solchen Noth- und Hülfsmit- 
teln für Ammen und Kindermuhmen verschonen. Die 
Vermuthung, dass diese Reimerey, weil Englands 
darin gedacht ist, vielleicht noch aus den Zeiten der 
Wanderungen der Angeln und Sachsen nach Britan¬ 
nien her führe, ist, das mildeste gesagt, wenigstens 
sehr unwahrscheinlich. — No. 116. mag hier seiner 
Kürze' und Gefälligkeit halber, als Probe der bessern 
Beyträge, eine Stelle einijehmen.; 

Liebe. 

Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiss. 

Als heimliche Liebe, von der niemand weiss, 

^ieine Rose, keiue Nelke kann blühen so sejiön. 

Als wenn zwey verliebte Seelen so bey einander stehn. 

Setze du mir einen Spiegel ins Herze hinein. 

Damit du kannst sehen, wie treu ich es nieyu’.** 

*— Der Gehalt der Flammländischen und Französi¬ 
schen Lieder ist im Ganzen ungefähr derselbe, wie 
jener der bis jetzt durebgegangenen deutschen. Die 
Beurtheilung der Melodien, deren Erhaltung aller¬ 
dings lobens werth ist, überlässt Rec. andern Blättern, 
die sich vorzüglich reit Musik beschäftigen, und 
glaubt, sich bey künftigen Sammlern und bey Lieb¬ 
habern von Curiositäten durch Mittheilung folgender 
Lieder, deren poetischen Werth er auf sich selbst be¬ 
ruhen lässt, wovon aber wenigstens No. x. 2. gewiss 
und 5^ höchst wahrscheinlich noch nie gedruckt 
sind, ein kleines Verdienst zu erwerben. Das erste 
aey das Lied einer deutschen — Bianca Capeüo, des¬ 
sen Entstellung von Kennern der altern scandaleusen 
Chroüik vielleicht zu entdecken wäre, und lautet 
also; 

s. 

Ich bin dir nicht mehr wie sonsten geneigt. 

Weil mir das Verhängniss hat Purpur gezeigt. 

Mich liebet ein König; 

Nun bist du zu wenig. 

Mein Bette besteigt 

Ein mächtiger Held. 

Die Sterne verschwinden. 

Wo Sonnen zu finden. 

Kein Messing gefällt. 

Wo Silber und Geld. 

Der Fürst ist mir hold . 

Der Diener muss weichen , 

Den besten Schatz reichen. 

Den er sonst gehabt. 

Er muss sich besiegen, 

Das Haupt zu vergnügen. 

Das sich an mir jetzt labt. 

Was wilit du denn mehr, du hast mich geliebt; 

Gnug, dass sich der König nach dir mir ergibt. 

Such’ anderweit Herzen, 

Damit du kannst scherzen; 

Was bist du betrübt? 

[7*3 



Ich eile von dir 

Und will nun in Armen 

Des- Königs erwärmen , 

Der edler, als wir.. 

Sag’ nicht mehr, wie sonst, 

Von Lieben und Gunst; 

Wer mir das. will sagen, 

Sey, Kronen zu tragen, 

Gebolir’n und geschickt! 

Der Scepter in Händen 

Weiss Herzen zu wenden; 

Wie bin ich entzückt!. 

Mein König! ich bin vom Purpur geblendt; 

Sonst hält’ ich die Schwärze der Sunde gehennt 

Die Sünde gilt wenig; 

Ein mächtiger König 

Wird göttlich genennt. 

Was Göttern gefällt. 

Kann niemand verdammen; 

Sie richten zusammen 

Ja selber die Welt.. 

Der Fürsten Gebot 

Ist stärker, als Tod, 

Und löset die Bande 

Im eh’lichen Stande. 

Mein König beut mir 

Das Glücke bey Fürsten, 

So müssen mir dürsten 

Die Glieder nach dir!! 

Doch ehe mein Fuss dein Bette besteigt. 

Ist vielen schon jetzo das Schicksal gezeigt; 

So fiircht’ ich,, mit allen 

Auch endlich zu fallen.. 

Wer weiss nicht,- wie leicht 

Die Götter der Welt 

Umarmen und lieben 

Und wieder betrüben. 

Was ihnen gefällt. — 

Doch wisse, mein Fürst, 

Sobald du mich wirst. 

Wie andre, verlassen. 

So muss ich mich hassen. 

Und schicken das Herz 

Nach kurzem Besinnen 

Ganz blutig von hinnen. 

Und sterben vor Schmerz! 

Die zweyte Stelle möge ein Libertiner-Lied ein- 
jielimen, dass vor länger, als einem Jahrhundert, 
wirklich bey einer Räuberbande gefunden und von 
Rec. aus den Untersuchungsacten copirt worden ist. 
Es dürfte an Frechheit Schillers berühmtejn und be¬ 
rüchtigtem: Kin freyes Leben fuhren wir etc. wenig 
nachgeben. Der Umstand , dass sogar lateinisch 
darin vorkommt, lässt fast vermuthen, dass irgend 
ein verunglückter Literatus Verfasser davon gewesen' 

sey. 
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2. 

Weg mit Grillen, Widern Willen! —-■ 
Gram und Phantasey, solche Makeley, 

Mucket fort t 

Machet euch zu schaffen 

Mit Studenten und Pfaffen; 

Ich bin nicht von solcher Narren Sort’! 

Meditiren, Stylisiren, 

Ein mal eins und zwey. Die Sehulfüchsevey, 

Lieb’ ich nicht. 

Immer kribel, krabel 

Nach Övids Fabel 

Machet uns ein- fröhlich Angesicht, 

Oft zu Felde, wenig Gel de, 

Schlag’ und Stöss’ zur Beut’, hungrig alle Zeir, 

Geht nicht an.. 

Hinterm Of’11 gesessen, 

brav gesoff’n, gefressen, 

Das heisst mir ein Hundfötter-Patron ! 

Hauen, Stechen, Mauerbrechen, 

Schlagen mit dem Feind, Davon bin ich Freund; 

Allzeit willig bin; 

Weil zum Krieg gebohren 

Und zum Marsch erkoliren, 

Opfr’ ich meinen Geist auch willig hilft 

Jungfern herzen, Mit sie scherzen 

Bringt Gefährt 
Immer bey sie sitzen, 

Qual und Kummer schwitzen. 

Bringet in der Jugend graues Haar, 

Mich beweiben, Lass ich bleiben; 

Solche Höllenlust Ist mir wohl bewusst? 
Packt euch ewiglich;; 

Ich bin Weiberplagen 

Nicht gewohnt zu tragen; 

Weiber sind sehr wunderlich, 

Ede bibe, sauf und schiebe. 

Sauf und friss nur All’s In den schelmschen Hals» 

Hab’ und Gut; 
Man wird nach dem Lebert 

Dem die Hölle geben. 
Der sein Geld nicht in der Welt verthut; 

Immer fröhlich, Nur halb seelig. 

Ist das beste Ziel; Das glaub’, wer da will! 

So denk’ ich: 
Bratf gefressen, gesoff’n. 

Zur Holl’ barfuss gelofFn, 

Also fährt man seeligliclil 

*) Diese Stelle verträgt keine öffentliche Mittheilung. 
A. d. Rec. 
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Nun noch einige Volkslieder im jetzt gewöhn¬ 
lichen Sinne des Worts! 

5- 

Es fuhr ein Bauer ins Holz 

Mit seinem Wagen stolz. 

Holla, holla, hup, hup he J 

Mit seinem Wagen stolz. 

Was fand er auf dem Wege ? 

Ein Mägdlein, die weint’ sehr! 

Holla u. s. w». 

Warum thust du so weinen 

Und in die Hände schlagen? 

Holla ft. s. \v. 

Ist dir dein Liebster gestorben, 

Oder ist er geschlagen todt? etc> 

So nimm nun einen Mühlenstein 

Und wirf ihn in den Rhein etc: 

Fällt er aber zur Rechten, 

So soll’s ein Knäblein seyn! etc. 

Der soll uns lernen schreiben. 

Mir und dir ein Briefelein etc. 

Fällt er aber zur Linken, 

so soll’s ein Mägdlein seyn! etc. 

Die soll uns lernen nähen. 

Mir und dir ein Hemdelein etc» 

Fällt er aber zu Grunde, 

So ist die Magd eine Hur’ etc» 

Die eine heisst Susanne,. 

Die andre Dorothee etp- 

Die dritte mag ich nicht nennen % 

Die soll mein, eigen seyn! etc. 

4* 

Freund, die Todtenglocke ruft 

Mich aus diesem Leben 

Bald wird eine stille Gruft 

Deinen Freund umgeben 

* / 

Still, mit Engelheiterkeit, 

Seh’ ich, wie das kleine, 

Leute Tröpfchen meiner Zeit 

Bald verfliesst, und weine :,z 

Freudenthränen schleichen sich 
Ueber meine Wangen. 

V ie auf Rosen, Freund, bin ieü 

Durch die YY eit gegangen :,t 

Bin ich todt, besuche mich 

Oft an meinem Grabe. 

Fühle dann, wie sehr ich dielt 

Einst geliebet habe :, 

Kommt ein Wandrer ungefähr 

Hin zum Leichensteine; 

Sag’ ihm dann: Hier ruht auch der;; 

War mein Freund ! — und weine ;,c 

Meine Seele wird von dir 

Auch im Himmel träumen,, 

Bis an jenem Frühling wir 

Aus der Erde keimen 

5- 

Schiffmann. lass das Schiffchen versinken,, 

Lass das schwarzbraune Mädchen ertrinken 

„Halt, ach halt, mein Schiffmann, halt! 

Ich habe noch einen Bruder zu Haus, 

Der wird mich nicht verlassen,. 

Verlassen L“' 

„Ach Bruder mein! 

Versetz’ du deinen rothen Rock,. 

Und rett’ mein junges Leben noch, 

Ach Bruder mein ! 

„ „ Mein’h rothen R.ock versetz’ ich nicht,. 

Dein junges Leben rett’ ich nicht. 

Schiffmann, lass das Schiffchen versinken. 

Lass das schwarzbraune Mädchen ertrinken““ —» 

„Halt,, ach halt, mein Schiffmann, halt! 

Ich habe noch einen Vater zu Haus’, 

Der wird mich- nicht verlassen,.. 

Verlassen !“ 

Sie Bittet nun, wie oben, den Vater, zu ihrer 
Rettung seinen braunen Rock zu verkaufenerhält 
aber eine, der obigen gleiche, hartherzige Antwort. 
Die Ermunterung an den Schiller, sie versinken zu 
lassen, ist der obigen gleich». Nun wendet sie .sich 
an den Geliebten 

„ Ach Liebster mein ! 

Verkaufe dich ans Ruder doch 

Und rett’ mein junges Leben noch, 

Ach Liebster mein ! “ 

„„.Mein’h Leib und Seele verkaufe ich;. 

Dein junges Leben rette ich! 

Schiffmann, lass das Schiffchen amRar.de, 

Lass das schwarzbraune Mädchen am Straöd«.; 

Sic hat noch einen Liebsten zu Haus’-, 

Der wird von ihr nicht lassen. 

Nicht lassen! “ “ 



FRANZ Ö SJS CHE SERA CHLEHRE. 

Vollständige Syntax der franzps. Sprache oder An¬ 

weisung zu einem eicht französischem Style durch 

eine Menge zweckmässiger und inhaltreicher Bey- 

spiele aus ältern und neuern französischen Schrift¬ 

stellern erläutert, von Joh. Christoph Queden- 

feld, jConrecccft zu Goslar. Lemgo in der Meyer- 

schen Buchhandlung. XX und 674 S. i8°7* 8* 

( 2 Thlr. 4 gr.) 

Dieses Werk ist mit Einsicht angelegt und mit 
sichtbarem Fleisse gearbeitet. Die angehängte Liste 
der Schriftsteller verbürgt die Richtigkeit der Re¬ 
geln, welche dann am sichersten sind, wenn man 
sie aus den besten Mustern abstrahirt, wie die Vor¬ 
rede treffend bemerkt. Ohne zu untersuchen, ob 
diese Vorrede vom Verf. selbst herrühre, muss Rec. 
jedoch gestehen, dass ihn mehrere Gründe vermu- 
ihen lassen, der Vf. habe, vorn Tode übereilt, nicht 
die letzte Hand an seine Arbeit legen können. Diess 
schliesst er weniger aus dem Nachbericht des Ver¬ 
legers welcher über einige Einschaltungen und an¬ 
dere Mittel das Werk zu ergänzen Rechenschaft 
gibt, und aus dem Mangel eines Registers, wel¬ 
ches die Inhalteanzeige bey weitem nicht ersetzt, 
als aus andern 'Mängeln und Uebcreilungen, die mit 
der übrigens unverkennbaren Sorgfalt des Verfs. 
contrastiren. Solche Fehler zu verbessern hält Rec. 
in diesem Falle um so mehr für seine Pflicht, da 
das Buch ziemlich verbreitet ist und wohl eine 
neue Auflage erleben kann. 0. g. wird gelehrt: 
Die Tronoms me, te, se u- s. w. seyen regime com- 
posti (Dativ), wenn sie vor dem Verbum stehen, doch 
nicht allemal. — Wie unbestimmt ist diese Regel. 
Der Verf. wollte sagen: wenn sie vor dem Verbum 
stehen, das den Dativ regiert, die vier letztem auch, 
wenn sie bey dem Infinitiv eines solchen Verbi ste¬ 
hen. S. 50. rechtfertigen selbst die angeführten Bey- 
spide das doppelle en in zwiefacher Bedeutung 
nicht; es bleibt immer eine Harte, die leicht zu ver¬ 
meiden ist, wenn man z. B. hier für cu en faisamt 
setzte en le destinant .ä etre, f ür en en publiaut, 
en publiant un ouvrage nouveau. — S. 32. 3. 
passt das erste Beyspiel durchaus nicht. Ebenso 
S. 5g. in der Note, les voir agir wofür durchaus 
nicht vpir les agir stehen kqnpte. S. 50. 0. 2-2. fehlt 
die Redensart ,n]en dßplaise, desgl. autre que mit 
dem Verbum, was auch halbe yerneinung erfordert. 
— S. 79. vermisst man unter den Adjectiven , die 
vor und nach dem Substantiv mit verschiedener Be¬ 
deutung stehen: ßer, ete^nel, inconeevable. S. 120. 
ist die erste Liste der Yerbcs, nach welchen das 
eine Substantiv (Piädicat) ohne Artikel siebt, wie 
uire, sembUicrier, couronuer;, se faire: nicht so 
die zweyle der Vefben, .denen überhaupt ein Sub¬ 
stantiv ohne Artikel folgen kann. Hier vermisste 
Re,c. lever, ckauter, trouver. S. 139. m. 11. fehlen: 

de peilt, de erainte, a Charge, ä tltre, en qualitc, 
ä V eff et. de, pour cause u, a. m. S. 164- Statt Veit 
verlangt jetzt der gute Sprachgebrauch ce sont, wenn 
der Plural der 5ten Person folgt, — also: ce sont, 
710s idees. S. 217. fehlt die Bemerkung über de, 
welches den Substantiven nach den Verbis, die eine 
Wahl — Vorzug anzeigun, und über ä, welches ih¬ 
nen nach denen Redensarten vorgesetzt wird, die 
eine Unentschiedenheit, einen 'Wettstreit u. d. gl, 
ausdrücken. Z, B. le quel prcferez-vous, du blaue 
,ou du rouge, de Paine ou du cadet, — O.n ba- 
lancoit a qui seroit elu. Reste a savoir p qui Pem- 
portera. —• Die Unterscheidung des Ablativs und 
Genitive ist im Franzps. ganz nichtig, da de beyd« 
Casus bezeichnet. Auch findet man hier redevable, 
susceptiblc etc. zweynaal angeführt als Adjective, die 
beyde Casus regieren. Wie kommt wohl S. 253. Char- 
lemagne zu Charles- Quint? So kann der Anfänger 
glauben magjie sey etwa ein Zahlwort. Die Bemer¬ 
kung über franc und livre S. 269. gilt jetzt nicht 
mehr. S. 283 scheint der, Verf. geträumt zu haben. 
Wenn er sagt, lui stehe für soi; da es «ich ja auf 
Annibal bezieht. — S. 316. 0. 32. Hier ist que 
doch wohl nicht Pronomen, sondern Conjunctioru 
So wie S. 31 x. in der Phrasis: Ce n’est pas noue 
que vous attaquez. — S. 33Q fehlt eine bestimmte 
Belehrung über die Flexion des tont-que mit dem 
Feminin. S. 345. 0. 53. sollte anstatt: regime des 
Verbe blos stehen: das Verbe. Wird chacun .nach 
dem Verbe pluricl gesetzt, sp erfordert es leur, steht 
es vor dem Verbe, so muss dieses im Singular ge¬ 
setzt werden, und es folgt son, sa, sps. S. 547- 0* 
55. ist personpe nicht Pronomen, sondern Substan¬ 
tiv. Zu aucun S. 364. n. 1. sollten blos Beyspiele, 
wie das 4te ist, ohne Negation, in Fragen mit dou- 
ter, empecher., u. s. w. gewählt scyn. S. 375 c) 
passt das Ijcy spiel cenx meine gar nicht. Hier ist 
meine eine indeclinable Partikel, sogar.. Warum 
soll zufolge S. 387. n. 1. Qui que ce soit mit einer 
Verneinung keiner bedeuten. Es bleibt ja immer der 
Begriff : Irgend Jemand. Dasselbe gilt von 11. 3. 
S. 395. n. 1. stellt rendre (mit compte) falsch als 
Verbe neutre, weil bey compte der Artikel fehlt, 
S. 597. ist es falsch, dass insulter, toucher, satis- 
faire in einer und derselben Bedeutung regime 
simple und cpmpose haben,; wie sich donner im 
6ten Beyspiel hieher verloren hat, begreift Rec. 
nicht, S. 398. Wenn steht yvahl fiater mit a? auch 
hat ja Rendre nie a ohne ein zweytes einfache* 
regime. Das Beyspiel S. 4°° L’usage et 1c besoin. 
font apprendre d chacun Ja langue — sollte S. 401. 
0. 5 stehen. Die 2te Note 0. 5. ist undeutlich und 
verworren. Der Vf. wollte sagen: in der Phrase, 
Les maisons se touchent les unes les untres seyeu. 
die 4 letzten Worte nicht regime Object (Accusativ), 
sondern sujet, (Nominativ), w elches Rec. auch glaubt. 
S. 436. fehlen Beyspiele zu mauquer, tdcher, parti- 
ciper mit ä und de suffire gehört gar nicht hiehex-. 
Da vertritt ja de mit dem Infinitiv diu Stelle des 
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SuLjects (Nominativs), nicht die des Regime. — 
Unter den Zeitwörtern, die den Infinitiv ira Deut¬ 
schen ohne zu und im Franz, ohne de und ä nach 
sich haben, musste mögen, sehen, voir, oser, dür¬ 
fen, hören, icouter stehen. $. 441 * Changcr hat 
öfter de als en nach sich, ebend. ist commencer d'e- 
ehaujfer recht gut, selbst nach S. 435>' weil ein Vo- 
cal folgt. S. 447 war zu bemerken, dass avant que 
de veraltet ist und man blos avant de sagt. S. 451 
ist: on l'a trouvee cönduisanl une charrue kein Feh¬ 
ler. In der Lehre von den Participien sind man¬ 
che Lucken. S. 462. n. 2. scheint es dem Scharf¬ 
sinne des Verf. entgangen zu seyn, dass conrues 
hier wirklich Passiv, nicht neutre ist, also zur Re¬ 
gel nicht passt. Auch fehlen ßeyspiele über das 
fLectirte Particfp reit einem andern Particip oder 
Infinitiv. S. 469. (), 54* n- *• passen die ersten Bey- 
epicle nicht zur Regel, und beweisen nicht, denn 
wie sollte oblige nach on tiectirt werden; stände 
anstatt on ein Feminin oder Plural, so wäre die 
Flexion Regel. Dieselbe Verwirrung herrscht S. 
473. n. c. wo die Beyspiele ganz heterogen sind, 
sogar das Gegentheil beweisen. — S. 4?6 fiat der 
Verf. die ganz verschiedene Bedeutung der Part, en 
übersehen. Im ersten Falle vertritt sie die Stelle 
des Pronom personnel (Jenx) oder des Regime, im 
zweyten die des demonstratif (de cela). S. 487* sollte 
das tems correlatif surcompöse erwähnt seyn. Z. B. 
Je suis sorti quand fai eu dine. S. 500- war zu 
bemerken, dass auf croire der Conjunctiv blos dann 
folge, wenn es fragend oder mit einer Verneinung 
steht. S. 515 * * passt das erste Beyspiel nicht. 
Denn hier ist das Partait compose, weil die Vergangen¬ 
heit unbestimmt ist. S. 531* In der Redensart Errurc- 
ger que j'etois ist que wohl nicht Conjunction, son¬ 
dern Pronom. S. 553. 9. sollte bemerkt seyn, dass 
que nur mit halber Verneinung so viel als warum 

bedeute. Die Regel S. 548- g. i3- ist unrichtig. Da 
des que und aussitot den Indicativ regieren, so kann 
que nicht an ihrer Stelle stehen, wenn der Con¬ 
junctiv darauf folgt. Auch möchte Rec. ein Bey¬ 
spiel sehen, wo ä mesiire den Conjunctiv regierte, 
S. 551. fehlt d travers. S, 555* steht daus für 
e«, ein wesentlicher Fehler. S. 561- fj. 23. Sind die 
Beyspiele von parmi und entre bey weitem nicht 
erschöpfend. S. 559* vermisst man den Unterschied 
zwischen; Tons ne sont pas und Tous ne eont 
point, so wie S. 573. die Regel, dass davantage nur 
mit dem Verbum stehe, und dass ein darauf folgen¬ 
des que nur auf dasselbe Subject, wovon die Rede 
äst, nicht auf ein anderes gehen könne. S. 575« 
Q. 32. fehlt die Bestimmung, dass famqis ohne ne 
nur in Antworten und absolut gesetzt die vernei¬ 
nende Bedeutung habe. S.579. 4. sollte bemerkt eeyn, 
dass autant nur mit dem Verbe und Particip : <■eben so 
rpiclals; bedeute, nicht mit dem Adjectiv u. ttre. S. 586. 
f enir mit dem blossen Infinitiv zeigt nicht Vergan¬ 
genheit, sondern Zweck oder Erfolg an. — S. 598- 

mi ktre pour bedeutet auch mit etwas davoa hem¬ 

men. S. 603. Z. 9. ist das Beyspiel ii it'en falor* 
pas taut ganz kopiios gewählt, so wie S. 623. dat 
ganz unrichtig ist, was von Nachsetzung des Pro¬ 
nom personnel des Nachdrucks wegen gesagt ist. 
Hier findet blos eine Versetzung des Objects an die 
Stelle des Subjects (Nominativs) Statt, die im Franz, 
nur durch Nachsetzung des Pronoms möglich ist. 

GELE GEN HEI TSPREDIG TEN. 

Hede am Grabe eines Ermordeten, nebst der Somf* 

tags darauf gehaltenen Predigt und einer kurzen 

Beschreibung des schrecklichen Vorfalls. Verfas¬ 

set von M. Lehr. Siegjn. Jaspis, Ff. in Pobles 

bey Lützen. Weissenfels, bey Leykam. 32 S. i8°8» 

in 8- (3 gr-> 

Die Frau dds Hirten in einem zur Parochie 
des Verfs. gehörigen Dorfe war in der Sonnabends¬ 
nacht mit 53 Kopf- und 9 Armwunden ermordet 
worden. Natürlich setzt ein solcher Vorfall, zumal 
unter Umständen, wie sie bey dem gegenwärtige« 
waren, die ganze umliegende Gegend in Bewegung, 
und in dem Orte selbst bleibt er der Gegenstand 
oft erneuerter Erinnerung auf ein halbes Jahrhun¬ 
dert hinaus. Es ist daher recht vielfach die Pflicht 
dcsPredigers, sich der aufgeregten Gemüther zu be¬ 
mächtigen, und theils den dunkeln Empfindungen 
derselben die Sprache zu verleihen, die ihnen den 
Landmann selbst nicht zu geben vermag; theils 
aber auch diesen Gefühlen diejenige Richtung zu 
geben und die aus ihnen hervorgehenden Urtheile so 
zu leiten, dass auch ein solcher Vorfall den Zweck 
des Predigtamtes an die Gemeinde befördere. Sehr 
zweckmässig leitet der Vf. seine Darstellungen mit 
einer Erzählung von der Begebenheit ein; — denn 
durch diese ist nur der ganze Vorfall vor den sonst 
unvermeidlichen Zusätzen und Entstellungen gesi¬ 
chert, welche ihm die Tradition in kurzer Zeit zu¬ 
kommen lassen würde. Jeder Pfarrer sollte von 
ähnlichen Verfällen in seiner Parochie, von Feuers¬ 
brünsten, Ueberschwemmungen, kriegerischen Ver¬ 
wüstungen u. s. w. in seinem Archive eine solche 
Erzählung handschriftlich niederlegen, gesetzt auch, 
dass er zum Drucke derselben keine Gelegenheit 
finde. Das gäbe eine schätzbare Chronik des Orts, 
und eine heilsame Anleitung für nachfolgende Pfar¬ 
rer und Ortsobrigkeiten, wie sich beyde bey solchen 
Gelegenheiten zur gemeinschaftlichen Thätigkeit zu 
vereinigen hätten. Der Vf. scheint sich diese letzte 
vergeblich gewünscht zu haben; er findet e« 
sogar geratheu, die Schritte zu entschuldigen, die 
er, wie es uns scheint mit allem Rechte that, um 
dem Thäter auf die Spur zu kommen. — Die An¬ 
reden an die Leichenbegleitcr vor dem Hause und 
am Grabe sind voll ergreifender, den gegenwärtigen 

auf der Stelle benutzender Individualität* 



ir.'t Stück. 1 12 Vil. 

weHdbe itkrm 'Leser durch Anmerkungen verständlich 
gemacht ist, -und de« Vfs. Talent zur Casualberedsam- 
Uei't sichtbar bestätigt. Nur dürfte der Ausdruck nicht 
von aller Äffectation frey seyn, und der Zuruf an die 
begrabenden Nachbarn: traute Brüder, fördert, 
eure Mühen, vermehrt gewiss das Herzliche des 
Vortrags nicht. Der nächste Sonntag, an dem die 
vorliegende Predigt gehalten -ward, war der erste Ad¬ 

vent. Auch dies weiss der Verf. mit den Erinne¬ 
rungen an jenen traurigen Vorfall in eine ungesuchle 
Verbindung zu bringen, und beantwortet die Frage: 
wie unser Geist bey solchen schrecklichen Verirruw 
«en des Herzens weilt? Starres Entsetzen, tiefe 
Trauer, weiser Ernst, -und zuversichtliches Ver¬ 
trauen sind es, die sich, seiner Angabe nach, in je¬ 
dem Herzen bey einer solchen Gelegenheit regen 
müssen. — Der Verf. wollte, das sieht man offen¬ 
bar, die Eindrücke schildern, welche der Anblick 
einer solchen Tliat in dem Herzen zurück lassen 
soll; von dem moralischen, nicht psychologischen Ver¬ 
weilen dabey wollte -er sprechen; daher hätte wohl 
eigentlich mehr von einem tiefen, unausbleiblichen 
Unwillen und Abscheu gegen die Tliat zuerst die 
Rede seyn sollen, von einem Ergrimmen im Geiste, 
wie S. *20. sehr richtig das bezeichnet ist, was der 
Verf. einem jeden Zuschauer anmuthet. Der höhere 
oder niedere Grad des Entsetzens hängt von Bedin¬ 
gungen ab, die ganz ausser dem .Gebiete der Moral 
liegen. Auch möchte wohl die Erklärung des star¬ 
ken Entsetzens, diese heftig erregte Thätigkeit des 
naturmässigen Willens bey einem vorgestellten Uc~ 
bei — ziemlich verloren gewesen seyn; wenn auch 
der Widerspruch in einer starren Thätigkeit nicht 
bemerkt worden seyn sollte. Besonders eindringend 
und mit genauer Berücksichtigung der Eigenthüm- 
liclikeiten seines Auditoriums spricht der Verf. über 
den weisen Ernst, mit dem ein jeder von dieser 
That auf sein Herz zurück blicken soll, und die¬ 
ser Theil seiner Rede hat gewiss Frucht getragen. 
_ Nicht blos der mildihätige Zweck, zu welchem 
der Ertrag dieser Predigt bestimmt ist, die Unter¬ 
stützung des verwundeten Hirten lind einiger armen 
Schulkinder, auch ihr eigener Gehalt, (den wir des 
Raumes wegen nicht weitläufiger belegen können) 
veranlasst uns, ihr eine recht weit verbreitete Auf¬ 
merksamkeit und viele Käufer zu wünschen. 

V Ö L K JE R K U N D E. 

JDie NationeJi der Vorzeit, hauptsächlich in dem 

Zeiträume der Grösse von Griechenland und Tcom, 

ihr häusliches Leben, ihre Arbeiten, Sitten und 

Gebräuche, zur angenehmen (und) belehrenden 

Unterhaltung der Jugend und ihrer Freunde, nach 

den besten Quellen bearbeitet und in Kupfern 

dargestellt, von. D. Carl Bang. Erster Band. 

Mit XVI (illuminirter.) Kupfertafeln. Leipzig, 

bey F. C. Dürr (1809) 262 S, gr. ß. (5 Thlr.) 

Der schon durch mehrere ähnliche Arbeiten 
(iz. B. den Tempel der Natur) bekannte Verf. will 
in diesem Werke, das mit dem zWeyten Bande ge¬ 
schlossen werden soll, die vorzüglichsten Völker des 
Alterthums nach ihren Sitten und Gebräuchen schil¬ 
dern und diese Schilderung durch Kupier, welche 
ihr Costume oder einzelne merkwürdige Handlun¬ 
gen fpnd Scenen darstellen i .anschaulicher ma¬ 
chen. Es soll ein Lese - und Bilderbuch wohl nickt 
allein für die erwachsenere Jugend, sondern auch 
für andere Leser, die zu den gebildetem Ständen 
.gehören, aber weder gelehrte Kenntnisse besitzen 
noch eine umständliche und aus den ersten Quellen 
mit Kritik geschöpfte Beschreibung jener Volke« 
fordern. Und sie werden gewiss ihre Befriedigung 
finden. Sechs .Nationen sind es, welcher dieser 
Band, in folgender Ordnung, umfasst: die alten 
Deutschen; Aegypter; keltische Nationen, Caledo- 
nier^ Gallier, Beigen; die Perser; die Hebräer der 
Vorzeit; die Dacier; die Scythen. Dass der Verf. 
bey den Beschreibungen derselben die besten neuer« 
Schriftsteller zu Rathe gezogen, und dass er, nach 
Beschaffenheit dieser Quellen auch seinen Beschrei¬ 
bungen die verhältnissmässige Vollständigkeit gege¬ 
ben habe., hat uns die Durchsicht und Vergleichung 
derselben gelehrt. Freylich konnte von den Daciern, 
von den Scythen viel weniger gesagt werden al* 
von den Aegyptern und andern, aber übergeben 
wollte der Verf. diese Nationen doch nicht, die in 
der ältern Geschichte nicht unbedeutend waren, und 
von denen manche neuere Nationen abstammen. 
Ueber ihre Ueberrestc gedenkt der Verf. noch ein 
besonderes Werk, unter dem Titel: Trümmerbuch 
der alten und neuen Welt, herauszugeben, das 
wenn es zweckmässig eingerichtet wird, auch dem 
gelehrten Leser und Alterthumstorscher, der sich 
mehrere grosse Werke nicht anschaffen kann, ange¬ 
nehm seyn wird. Die Gegenstände der Rupfer im 
gegenwärtigen sind nur zum kleinsten Theil alten 
Denkmälern nachgebildet, wie die von Aeg3rptem 
und von Persien, die übrigen mehr nach den Be¬ 
schreibungen eingerichtet, ohne überall die Gesichts¬ 
bildung und das Costume der Völkerstämme genau 
•und charakteristisch darzustellen. Aus römischen 
Münzen und Denkmälern hätten sich noch treuere 
Abbildungen auch der Völker, von welchen sonst 
nichts auf unsere Zeit gekommen ist, entnehmen 
lassen. Jede Kupfertafel enthält übrigens mehrere 
Gegenstände und Figuren, alle 16. zusammen g^ 
Vorstellungen. Der Vortrag ist leicht find gefalle, 
nicht einförmig sondern abwechselnd, ohne gezfefp 
zu eeyn, nur bisweilen nicht bestimmt genüg. Man¬ 
che Angaben bedurften freylich wöh] für verschie¬ 
dene Leser noch einer Erklärung* allein das meiste 
ist doch hinlänglich «rläutert, und verständlich ge¬ 
macht. W ir können also diess Werk dem grossem 
und gebildetem! Publikum mit Recht empfehlen. 
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«S TA A T SIVI S SEX SCHATTEN. 

Der Staatsdienst aus dem Gesichtspunkt des Rechts 

jmd der Nationalökonomie betrachtet, nebst der 

Häuptlandespragmatik über die Dienstverhältnisse 

der Staatsdiener im Königreiche Baiern mit erläu¬ 

ternden Anmerkungen , von Nicolaus Thaddäus 

Go ?i ji er. Neu omnis moriar l — Landshut, b. 

Krüll. 1308- 500 S. 3- ( 1 Tlilr. 12 gr.) 

Tjnter allen Gegenständen der Staatslehre ist keiner 

mit dem Wohl des Ganzen und der Einzelnen inniger 
verbunden, als die Lehre von der Natur und den 
rechtlichen Verhältnissen der Staatsdienste. Wen 
sollte es daher nicht freuen, dass ein Mann, aus¬ 
gezeichnet durch philosophischen Scharfblick, und 
durch umfassende Kenntnis» in Politik und Rechts¬ 
lehre, einen solchen Gegenstand in den Iireis seiner 
Untersuchungen gezogen, und diese mit Ruhe und 
Würde durchgeführt hat. Dieses allgemeine Interesse 
des vorliegendeitWerks, obschon gross an sich, wird 
überdies» noch durch ein specielles sehr erhöht, da¬ 
durch ncrnlich, dass dasselbe wegen der zufälligen 
Uebereinstimmung des Systems des Verfs, mit den 
Principien, nach welchen die kön. baiersche Haupt- 
Landes - Pragmatik über die Dienstverhältnisse der 
Staatsdiener vom Jahre 1Q05 ausgearbeitet worden ist, 
als philosophischer Commentar zu diesem wuchtigen 
Gesetze betrachtet werden kann, als ein Commentar, 
Wie ihn nur ein solches Gesetz haben, und wie ihn 
nur ein solcher Commentalor geben konnte. Der 
Plan des Werks ist folgender. 

Nach einer vorausgescbickten literarischen Ein¬ 
leitung wird im ersten Theilc von dem Grunde und 
der Natur der Staatsdienste gehandelt, und gezeigt, 
dass man sie insbesondere aus, einem doppelten Ge 
sichlspuncte zu betrachten habe : 1. aus dem des 
Staatsbedürfnisses (der Finanzen), 2. dem der Er¬ 
werbszweige (Nationalökonomie). In der Beziehung 
x. sey jeder Staatsdienst als Staatsverbindiichkeit, als 
eine Last anzusehen, die jeder einzelne Bürger zu 

jErster Rand. 

übernehmen gezwungen werden könne, und worauf 
es mithin einen Widerspruch enthalte, jemanden ein 
unwiderrufliches Recht zuzuschreiben. Dagegen habe 
der Staatsdiener allerdings 2. ein Recht, in wie fern 

ihm durch die Uebertragung eines Staatsdienstes ein 
besonderer Nahrungsstauei im Staate angewiesen wer¬ 
de diesen besonder!, ihm vom Regenten garanfirten 
Nahrungsstand, auch wenn der Staatsdienst anfböre, 
zu behaupten. Im zweyten Theilc werden hierauf 
ehe Rechtsverhältnis der Staatsdienste, nach den 
drey Momenten, tfÄ'-Erwerbung, der Führung und 
der Endigung derselben auseinander gesetzt und ins¬ 
besondere in der letztem Beziehung behauptet a. dass 
der Staatsdiener, Wider den Willen des Regenten sein 
nmt niederzulegen, schlechthin nicht befugt sey 
dass dagegen b. dem Regenten die Entlassung auf 
dem Staatsdienste, als solchem, unbedingt zustehe 
nur aber dem Staatsdiener sein durch die Ueber- 
nahnie des Staatsamtes begründeter und durch den 
Staat ihm garaniirter Nahrungsstand d. b. ein 'tewie- 
ser Th eil seiner Besoldung (der sogenannte Standesg«- 
halt) belassen,werden müsse. 

Gegen eine so consequent durchgeführte Theorie 
ist es beynahe unmöglich, einzelne Bemerkungen zu 
machen. Es sey uns daher erlaubt, eine kurze Prü- 
fung des Grundes, auf dem sie beruht, unsern Le¬ 
sern vorzulegen. I. Sind Staatsdienste im Alkemei- 
nen Staatsverbindlichkeit ? Es kann zwar nicht «e- 
1 äug net werden, dass die Dienste, deren der Staat 
bedarf im allgemeinen auf die Summe der Kräfte 
aller Unterflianen radicirt sind (S. 52). Folgt aber 

daraus, dass auch jede besondere Dienstleistung de¬ 
ren der Staat bedarf, aut die Kräfte jedes einzelnen 
Burgers angewiesen sey? (wie S. 54. 5Cy und an 
mehrern Orten behauptet Wird). Vielmehr glauben 
wir an nehmen zu müssen, dass ein solches unmittel¬ 
bares Verhälfniss des Staatsbedarfs zu den Kräften der 
Einzelnen nur in dem Falte vorhanden sey, wenn 
die Dienste von jedem Einzelnen für das Staatsbeste 
theils gefördert, th'eils geleistet werden können, (ein 
Fall, der nur bey den gemeinen Militärdiensten ei'n- 
tntt,) dass dagegen, bey den Staatsdiensten, wovon 
jeder einzelne von jedem Bürger weder gefordert 

L3J 
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codi geleistet werden kann, der Äntheil, den ein 
jeder an der Abentrichtung jener Dienste zu neh¬ 
men bat, an sich nicht gegeben sey. Denn da¬ 
durch, dass der eine diese, der andere eine an¬ 
dere Gattung von Diensten verrichtete, würde je¬ 
der etwas anderes d. h. einen ungleichen Antheil 
zum Staatsbedarf entrichten , und der Einzelne 
kann nach unserai Dafürhalten nur zu einem glei¬ 
chen Antheile verbunden seyn. Uebrigens kann 
nun aber derAnthe.il, den der Einzelne zum Staats¬ 
bedarf an Diensten beyzutragen hat, nach den For¬ 
derungen der rechtlichen Gleichheit auf andere Weise 
leicht bestimmt werden. Das geschieht nemlich, 
•wenn man alle Staatsdienste auf ein gemeinschaft¬ 
liches Genus zurückführt, welches kein anderes, 
als das des Fleisses ist. Die Summe des Fleisses, 
den das Staatsbedürfniss erfordert, ist auf den Ge- 
sair.mtfleiss der Staatsbürger radicirt, und jeder 
Einzelne hat einen gewissen Betrag an Fleiss (an 
irgend einem nicht bestimmten Fleiss) zum Staafs- 
feedarf zu entrichten. Soll dieser Betrag naher be¬ 
stimmt werden können, so muss es ein Mittel ge¬ 
ben , den Fleiss überhaupt und abgesehen von einein 
bestimmten Fleiss zu verkehren. Dieses Mittel ist 
das Geld. Mithin ist, nach unserrn Dafürhalten, 
eine Quantität Geld wirklich und zwar einzig der 
Antheil , den nach allgemeinen Grundsätzen der 
rechtlichen Gleichheit jeder Ei*«selne zu der Sum¬ 
me von Staatsdiensten, die nicht von jedem ge¬ 
fordert noch geleistet werden können, abzuentrich¬ 
ten hat, d. h. Staatsdienste sind im Allgemeinen 
Leine Last, und mit diesem Princip stimmt auch 
der Geist der meisten positiven liechte überein. 
Zwar führt der Verf. für das Gegentlieil das römi¬ 
sche und kanonische Recht an, und es ist nicht 
üuläugnen, dass, was das erstere betrilft, in den 
letzten Zeiten des römischen Staats allerdings eine 
Menge von Öffentlichen Diensten (munera) aus ei¬ 
nem solchen Gesichtspuncte betrachtet wurden, 
aber eben so wenig ist es auch zu verkennen, dass 
die Römer mit dem Worte inunus mehr den Be¬ 
griff eines speciellen Gemeinde - oder Reihedien¬ 
ste« (für ein municipium), als den eines Staats¬ 
dienstes verbanden (fr. 14. $. 1. D. L. 50. T. 4.). 
Diesem letztem Begriffe scheint vielmehr das Wort 
bonorcs näher zu kommen, das schon seiner -Ety¬ 
mologie nach gegen die Allgemeinheit der Ansic ht 
der Staatsämter als Staatslasten bey den Römern 
spricht, eine Ansicht, die sich überhaupt erst mit 
dem Emporkommen des Despotismus in R.orn ge¬ 
bildet zu haben scheint, und die mithin auch von 
dieser Seite nicht geeignet ist, eine philosophische 
Theorie zu unterstützen. 

Eben so wenig scheint nun aber auch das ka¬ 
nonische Recht in dieser Beziehung angeführt wer¬ 
den zu dürfen. Denn wenn der Klerus seine Kir¬ 
chenpfründen als eine Last angesehen wissen wollte, 
so war das einer Seit6 eben so natürlich, als der 
religiöse Grund, weshalb ein Kirchenamt (wegen 
der damit verbundenen grossem inuern Verantwort¬ 
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lichkeit) wirklich als eine Last betrachtet werden 
konnte, auf .Staatsdienste nicht passt. Ueberhaupt 
merkt man es auch in mehrern Stellen des Werks 
dem Verfasser deutlich an , wie schwer es ihm 
wurde, seine Ansicht von den Staatsämtern, als 
Staatslasten, durch alle Theile seines Systems durch¬ 
zuführen. Denn wer mag es z. B. ernstlich auch 
nur denken können, dass ein Akademiker zu sei¬ 
nem Amte gezwungen werden dürfe, oder wer 
mag mit dem Verfasser übereinstimmen, wenn er, 
um dem Einwurfe zu begegnen, dass erzwungene 
Dienste meistens schlecht verrichtet würden, S. 69 
behauptet, ein ganz anderer Zwang finde in privat¬ 
rechtlichen Verhältnissen, ein anderer im öffent¬ 
lichen Rechte Statt ? — II. Die Bedürfnisse des 
Staats an Diensten werden nach dem von uns auf¬ 
gestellten Grundsatz nicht nur befriedigt (gegen 
S. 67)« sondern sie werden aucli vollkommner und 
schneller befriedigt werden können, als nach der 
Theorie des Verfs. (vergl, S. 55). Jenes wird schon 
um deswillen zu behaupten seyn, weil wir, unter 
der Voraussetzung der Richtigkeit der obigen Prin- 
cipien, sonst annehmen müssten, die Natur habe 
eine rechtlich gleiche Vertheilung der Bedürfnisse 
des Staats an eine Menge der verschiedenartigsten 
Dienste unmöglich gemacht (wo wir dann in das 
Gebiet des Nothrechts übergehen würden). Dieses 
erhellet aus folgenden Gründen. Die Staatsbedürf¬ 
nisse -an Diensten werden, nach unserer Theorie, 
vollkommener befriedigt werden können, weil in 
einem Reiche, wo die Ansicht der Slaatsämter als 
Staatslasten herrschend seyn und ihre Organisation 
nach dieser Maxime betrieben werden sollte, sich 
jeder Bürger, so viel als möglich, einer solchen 
Last zu entziehen suchen würde, während zu ei¬ 
nem nach unsern Principien organisirten Staatsamte 
eine Concurrenz der fähigsten Bürger nothwendig 
entstehen muss; 2. aber auch schneller, als nach 
des Verfs. Theorie, wird dann das Bedürfniss des 
Staats an Diensten befriedigt werden, oder mau 
müsste behaupten, Furcht vor einem noch vielfach 
abwendbaren Zwange wirke stärke auf das mensch¬ 
liche Gemüth, als Hoffnung eines sichern Gewinns 
an Reichthümern, Ehre, Elerrschaft u. s. W. — 
III. Sind, nun aber auch die eigentlichen Staats*- 
ämter keine Last, kann der Einzelne nicht zu der 
Uebernahme derselben gezwungen werden, so folgt 
daraus noch nicht, wie Hr. G. S. 6g folgert, dass 
man, unter dieser Voraussetzung, annehmeu miisee, 
der, der ein Staatsamt übernehme, trete in ein 
Contractsverhältniss mit dem Regenten. Vielmehr 
sind wir, ungeachtet des eben gegebenen Resultat* 
unserer Ansichten über Staatsdienste, ganz der von 

■dem Verf. S. 53 vortreflicb ausgesprochenen Ueber- 
zeugung, dass das Verhältnis des Staatsdieners zum 
Regenten nicht auf einem Vertrage beruhe. Auch 
nach unserer Meynung dürfen die Begriffe von Ver¬ 
trag , Gesellschaft und Staat eben sp wenig mit 
einander verwechselt vrerden , als die Kategorie 
der Einheit, Vielheit und Allheit, auf welchen sie 
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am Ende beruhen. Aber wir fragen, wird dadurch 
der Natur eines öffentlichen Verhältnisses etwas be¬ 
nommen, wird es dadurch einem ContractsVerhält¬ 
nisse auch nur näher gebracht, dass es dem ein¬ 
zelnen Bürger frey stehe, in dasselbe zu treten, 
oder nicht ? Wir glauben vielmehr, es vertrage 
sich das so ganz mit dem Wesen eines öffentli¬ 
chen Verhältnisses, dass der Verfasser diesen Satz 
selbst in einem einzelnen-Falle anzuerkennen sich 
genöthigt sah, und zwar noch unter Modificatio- 
nen , die wir selbst nicht anerkennen können. 
S. 93 behauptet nemlich Hr. G., wenn der Regent 
einen Ausländer zu einem Staatsamte rufe, ruhe 
das Verhältuiss des letztem zum erstem auf einem 
Act der freyen Willkühr desselben ( S. 94). ja nach 
S. 98 sogar auf einem Vertrage. Allein diesen letz¬ 
tem Satz können wir nicht nur nicht mit den S. 85 
so allgemein aufgestellten Principien vereinigen, son¬ 
dern Wir glauben auch, dass eben das, dass der 
Vcrf. von seinen allgemeinen Principien in dem an¬ 
gegebenen Falle eine Ausnahme zu machen sich gc- 
nöthiget sähe, uns auf die Einseitigkeit seines 
allgemeinen Princips zurück weise. Nach unserer 
Theorie steht der angegebene Fall ganz unter der 
Ilegel, Der Inländer wie der Ausländer übernimmt 
ein Staatsamt vermöge seiner freyen Wahl. Die 
£estimmungsgründe zu derselben können bey bey- 
den verschieden seyn. Sie können entweder in 
der Natur der besondern Beschäftigung der Staats¬ 
diener, in ihrem äussern Ansehn oder der Garantie 
eines besondern Nahrungsstandes, die mit dem 
Amte verfassungsmässig verbunden ist, liegen, oder 
in den speciellen Vortheilen, die der Regent in ei¬ 
nem einzelnen Falle mit der Dienstleistung zu ver¬ 
binden ausdrücklich oder stillschweigend verspro¬ 
chen hat, (welches letztere besonders bey Einbe¬ 
rufung von Ausländern Statt findet) ohne dass des¬ 
halb dem Dienstverhältnisse, sobald es einmal ein¬ 
getreten ist , ein Vertrag untergelegt zu werden 
braucht. Der Entschluss des Staatsbürgers, ein 
Staatsamt zu übernehmen, ist vielmehr nicht nur 
in Beziehung auf die Erwerbung, sondern auch in 
Beziehung auf das Ende desselben absolut frey, 
d. h. wir müssen, nach den aufgestellten Gründen, 
gegen den Verf. (S. 256) dem Staatsbeamten auch 
das Recht auf Resignation, selbst wider den Wil¬ 
len des Regenten, zugestehen. — IV. Andererseits 
stimmen wrir nun aber ganz mit dem Verf. darin 
überein, dass die Uebertragung eines Staatsamtes 
auch von Seiten des Regenten auf einer absolut 
freyen Willkühr beruhe, sowohl in Beziehung auf 
den Anfang, als die Endigung desselben, d. h. die 
Entlassung. Nur glauben wir zwischen beydeu 
den Unterschied annehmen zu müssen, dass zwar 
die Besetzung des Staatsdienstes nach allgemeinen 
Principien bald eine unmittelbare, bald nur eine 
mittelbare seyn könne, (S. 46. 155) dass aber die 
Entlassung nur unmittelbar vom Regenten vollzo¬ 
gen, und das Recht dazu nie auf andere übertra¬ 
gen wrerden dürfe. Denn durch diese Modification 
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allein scheint uns einer Menge von Üngerechti«- 
keiten vorgebeugt werden zu können, die sonst so 
leicht eine Folge der Ausübung jenes Rechtes wer¬ 
den könnten, ein Umstand, der von dem Verfass, 
gar nicht berücksichtigt worden" ist. Dagegen hal¬ 
ten wir die Willkühr des Regenten allerdings für 
beschränkt , so lange ein Staatsdienst fortdaueru 
soll, thei'ls a. in Beziehung auf die (innere oder 
äussere) Veränderung des Postens, der dem Staats¬ 
diener einmal anvertrauet wurde, so wie auf die 
Versetzung desselben von einem Posten auf den an¬ 
dern, theils b. in Beziehung auf den Gehorsam, 
den er von dem Staatsdiener zu fordern berechtiget 
ist. Jeder Staatsdiener übernimmt das Amt schlecht¬ 
hin nach fr eye m Entschluss, zu welchem ge. wisse 
in dem Amte liegende Bedingungen als Motive ee- 
dacht werden müssen. Sollten diese Bedingungen 
weggenommen werden können, ohne dass? d;aiu 
eine Entlassung läge , so würde ein Staatsdienst 
verwaltet ^verden , ohne freyen Entschluss des 
Staatsbürgers , . was den früherbin aufgestellten 
Grundsätzen widersprich. Mithin muss der Regent 
gehalten seyn, jene Bedingungen zu erfüllen,° so 
lange er den Staatsdiener nicht entlassen will, d. 
b. in jeder Nichterfüllung derselben liegt eine 
Entlassung, mithin kann a. der Regent an denj ein¬ 
mal einem Staatsdiener anvertrauten Posten nicht 
solche Veränderungen vornehmen, die die Bedin¬ 
gungen aulheben würden, die als Hauptmotive auf 
die Willensbestimmung des Subjects zur Ueber- 
iiähtne des Amtes gew'irkt haben. In jedem sol- 
caeu falle würde der Piegent dem Staatsdiener das 
voiige Amt nehmen und ihm ein neues übertragen, 
d. h. es würde ganz derselbe Fall eintreten, wie 
bey der anfänglichen üebernahme des ersten Amtes, 
und es muss mithin unter dieser Voraussetzung 
ganz auf der Willkühr des letztem beruhen, ob er 
das neue Amt annehmen, oder ob er die recht¬ 
lichen Folgen der Entlassung (274) für sich' ein- 
treten lassen wolle. Freylich kanii nun nicht im 
Allgemeinen die Veränderung eines jeden Umstandes, 
dessen Daseyn als Bestimmungsgrund zur Ueber- 
nahme des Amtes allenfalls mit beygetragen haben 
mag, den Staatsdiener in den angegebenen Fall ver 
6etzen, aber im Einzelnen wird es leicht seyn, die 
vorkommenden Fragen über diesen Punct nach den 
aufgestellten Maximen zu entscheiden. Wenn z. B. 
die Frage aufgeworfen würde, ob dem Regenten 
(ein Leyspiel dessen sich der Verf. S. 196 nur in 
Beziehung auf einen einberufenen Ausländer be¬ 
dient) ein Recht zustelle , einen Staatsbeamten, 
selbst bey unverändertem Wirkungskreise, von 
Moskw a nach Irkutzk, auch wider seinen Willen, 
zu versetzen, so wird diese Frage aus den ange¬ 
gebenen Gründen zu verneinen seyn. Durch die¬ 
selben Principien scheint nun aber auch b. die vom 
^erf-4 S. 202 so ganz absolut aufgestellte gloria ob- 
setjuii bedingt werden zu müssen. Rec. kann sich 
nicht denken, wie in dem Organismus des Staats, 
den der Vf. so rein aufgefasst hat, ein integrirender 
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Theil (der Staatsdiener) nach dem Wesen der Staats¬ 
verfassung nothwendig eine Maschine sey (S. 207). 
Der Staatsdiener hat sich vielmehr nach unserer 
Ansicht frey entschlossen, unter gewissen (und prä¬ 
sumtiv nie seine Menschenwürde erniedrigenden) 
Bedi ngungen irgend eine Dienstleistung für den 
Staat zu übernehmen, und ist nur in, mit und 
bey diesem Entschlüsse ein Theil des Staatsorganis- 
mus, er ist es nur, in wie fern er sich das bele¬ 
bende Princip des Organismus, den Willen des Re¬ 
genten, frey angeeignet hat. Sollen ihm Bedin¬ 
gungen aufgebürdet werden, die seine Menschen¬ 
würde erniedrigen, d. h. soll er zur Maschine ge¬ 
macht werden, 60 hört sein Entschluss, d. h. das 
Mittel seiner Verbindung mit dem Lebensprincip 
des Staatsorganismus auf, zu existiren. Wir sind 
mithin so weit entfernt, den Staatsdiener als eine 
Maschine zu betrachten, dass er vielmehr, nach 
unseren Dafürhalten, aufhört, jenen Charakter zu 
haben, (dass er, mit andern Worten, entlassen 
wird,) sobald er zu dieser hcrabgewürdiget wer¬ 
den spll. Durch diese Grundsätze wird übrigens 
der dem Staate notbwendige Gehorsam keine6weges 
entzogen oder auch nur geschmälert (S. 205). Denn 
die Folgeleistung wird auch nach denselben nur in 
einigen wenigen Fällen verweigert werden können, 
und diese Fälle werden, ihrer Natur nach, schon 
so beschaffen seyn, dass durch Ablehnung der da¬ 
mit verknüpften Zumuthungen das Staatsbeste sogar 
befördert werden wird. Uebrigens leidet nun aber 
das, was wir über die Beschränkungen gesagt ha¬ 
ben, unter welchen der Regent allein eine innere 
oder äussere Veränderung des einmal jemandem an¬ 
vertrauten Postens vornehmen dürfe, auf den Fall 
keine Anwendung, wenn in einem acquirirten Lande 
eine neue Organisation der Staatsämter nöthig wird 
(S. 10). Denn alsdann hört die vorige Staatsver¬ 
bindung mit allen ihren Folgen eigentlich ganz auf, 
und der abgetretene Staatsbeamte mag allenfalls sei¬ 
nen Regress an den Staat nehmen können, von dem 
er abgetreten worden ist ; an den acquirirenden 
hat er keine andern Ansprüche, als die ihm ver¬ 
tragsweise (z. B. im Friedensschlüsse) Vorbehalten 
Worden sind. 

Wir möchten uns gern noch einige Anmerkun¬ 
gen über einzelne Stellen dieses vortrefflichen Werks 
erlauben; allein der beschränkte Raum verhindert 
uns, unsern Wünschen zu iolgen. Daher nur fol¬ 
gende drey. Es wundert uns 1. dass der Verfasser 
S. 192 dem Staate so ganz unbedingt das Recht zu¬ 
spricht, den Diensteid zu verlangen. Die Gründe, 
die Hr. G. dafür anführt, sind wenigstens keine. 
Rechtsgründe, und warum ist auf die gegen einen 
solchen Eid besonders von Iiant aufgestellten Gründe 
gar keine Rücksicht genommen, eben so wenig, 
als auf die Frage: ob, wenn ja ein Diensteid ge¬ 
rechtfertigt werden kann, man nicht anstatt eines 
einzigen bey Antritt des Amtes zu leistenden pro¬ 
missorischen Eides vielmehr mehrere von Zeit zu 
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beamten abverlangen sollte ? 2. Steht nicht der 
Satz, dass Staatsdienst eine absolute Verbindlichkeit 
jedes Bürgers sey (vergl. bes. 253 am Ende), die 
auf keinem Vertrag oder Vertragsähnlichem Verhält¬ 
nisse beruhe, der Satz entgegen , den der Verfass. 
S. 242 und 45 indirect zu billigen scheint, dass 
die Attf hündigungselausel„für den Regenten verbind¬ 
lich sey ? 3- Müssen die Gründe S. 251 warum 
ein Stäatsdic nor, der sich Dienstunfähigkeit durch 
sein Verschulden zugezogeo habe, auf 13tybehalturig 
seines Nahrungsstandes keine Ansprüche, machen 
könne, nicht durch die Rücksicht auf Witfwen 
und Waisen motivirt werden? Eine Dienstunfähig- 
keit ist in Beziehung auf diese dem lode gleich 
zu achten, und eben so wenig, als man zwischen 
einem verschuldeten und unverschuldeten Tode un¬ 
terscheiden darf, wenn man nicht das Recht der 
Witt wen und Waisen ganz preeär machen* will, 
eben so wenig darf das auch in Beziehung auf die 
Dienstunfälligkeit geschehen. Ja selbst im Fall eines 
von dem Staatsdiener begangenen Verbi echens dürfte 
besonders nach den darüber S. 255 enthaltenen lehr¬ 
reichen Bemerkungen dieser Umstand einige Berück¬ 
sichtigung verdienen. 

RÖMISCHES RECHT. 

Beytrage zu der Theorie der Culpa von Egid von 

Löhr. Giessen und Darmstadt, bey Heyer. 1803. 

8- 223 S. (20 gr.) 

Die äusserst verwickelte Lehre des römischen 
Rechts de praestatiojie doli, culpae, diligentiae et 
custodiae, an deren Enträfhselung Leyser verzwei¬ 
felte, erhielt im Jahre 1806. zwey Bearbeitungen; 
die eine von Krn. D. Schöman, (Lehre vom Schaden¬ 
ersätze, I. fheil,) die andere von obgenanntem Hrn. 
v. Löhr (Theorie der Culpa). Letzterer behauptete, 
dass Ersterer seine Handschrift eingesehen habe, ehe 
er seine eigene Abhandlung schrieb; erbeschuldigte 
ihn ziemlich rund eines Plagiats. Hr. D. Schöman 
vertheidigte sich dagegen mit Heftigkeit in einer Prü¬ 
fung der 1 heorie von Löhr, und Bestätigung seiner 
eignen Abhandlung, welche in demselben Jahre er¬ 
schien, und worin er behauptete, dass sein Gegner 
die römische Terminologie dieser Lehre nicht ver¬ 
standen habe. Die vorliegende Schrift enthält eine 
Erläuterung und Berichtigung der Theorie, welche 
Hr. D. S. so unsanft geprüft hatte, sie hat durchaus 
nicht das Ansehen einer Streitschrift., und ist in ei¬ 
nem solchen Tone abgefasst, als ob der Vf. gar nicht 
gewusst hätte, das er einen Gegner habe. Inzwi¬ 
schen steht sie mit jenen drey früheren Arbeiten na¬ 
türlich in einem so engen Zusammenhänge, und ist 
ohne sie dergestalt ein referens abujue relato, dass 
Rec. weder einen genauen Auszug des Inhalts, noch 
eine vollständige Prüfung derselben unternehmen 

könnte, ohne auf Inhalt und Werth ihrer Vorgänge- 
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rinnen tiefer einzugehen, als seines Auftrags ist. Er 
muss sich daher auf einige theils allgemeine, theils 
besondere Bemerkungen beschränken , die v ielleicht 
dem Publicum eher gnügen werden, als dem Verf., 
welcher den Wunsch nach einer vollständigen Kritik 
seiner Theorie deutlich an den Tag legt. 

Rec. bekennt, dass er die Wege, auf welchen 
beyde Bearbeiter wandeln, und welche eigentlich 
nur Einer sind, keinesweges ganz billigen kann. 
I-as letzte Ziel , nach dem sie streben, isi unstreitig, 
die Praxis aufzuklären, welche die fragliche Lehre 
so oft auf Kosten des gesunden Menschenverstandes 
ariw euch t, welche, um von tausenden nur ein, aus 
den JknaiM heu J und P. 1\. bekanntes Beispiel anzu- 
fiihren, einen armen Glaser, ex leg«; Aquilia verur- 
theilte, Weil vor seinen im Sonnenscheine unbedeckt 
getragenen Fenstern ein Paar Ackerpferde scheu ge¬ 
worden waren. Das Mittel zu dieser Aufklärung ei- 
ner, am Buchstaben der römischen Gesetze mehr als 
an ihrem Geiste hangenden Praxis ist allerdings eine 
möglichst genügende Auslegung jener Gesetze; nur 
scheint dem Lee. diejenige, welche die Herren v. L. 
und S. versucht haben, gleich den meisten vorher- 
gf'gangenen, theils auf einer höchst unwahrscheinli¬ 
chen Voraussetzung zu ruhen, theils von einem zu 
niedrigen Standpuncte auszugehen. Die ganze Masse 
der Gesetze, welche diese Lehre ausmachen, ist 
darum so schwer zu enträtliseln, weil in ihnen ein 
anscheinlich unsicherer, und mit sich selbst unver- 
einbarei Gebrauch der Ausdrücket dolus, culpa •—■ 
lata, levis, levindma, ovuiis, gravior, latior — dili¬ 
gentia, - er acta , exact issiwa — custodia — dili- 
geutis, diligeu t iss im i patris J'amilias etc. herrscht. 
Die Ausleger des römischen Hechts , welche aus dem 
Standpuncte blos positiver Rechtsgelahrtheit arbeite¬ 
ten, legten sich daher immer die Aufgabe vor, das- 
jemge System und diejenige darauf sich beziehende 
Teiminologie der römischen Kechtsclassiker ausfin- 
dig zu machen , nach welchen alle jene Dispositio¬ 
nen mit einander vereinbar seyn würden. Hierbey 
lag offenbar die Voraussetzung zum Grunde, dass es 
ein dergleichen System, worüber jene Classiker einig 
gewesen, und unter ihnen für die Sätze dieses Sy¬ 
stems eine einzige, wohl etahlirte {bien etablie) 
Kunstsprache gegeben habe, Wenn man nun aber 
die unendliche Verschiedenheit der Vorstellungen be¬ 
denkt, w elche die Rechtsgelehrten, so wie die Men¬ 
schen überhaupt, von den Arten, Graden und Grän¬ 
zen desjenigen sich machen können, Ayas wir Vor¬ 
satz, Versehen, Achtsamkeit, Obhut u. s. f. nennen: 
so wird es eine an das Widersinnige gränzende Vor¬ 
aussetzung, dass man aus den dahin einschlagenden 

römischen Fragmenten auf ein einiges System und 
aut eine einige Kunstsprache zurück kommen könne, 
wodurch dieselben als ein auf Liner Basis ruhendes 
Ganze verständlich würden. Das Unternehmen, die 
Granzen des Begriffes, den Ulpian in einem gegebe¬ 
nen bragmeule mit dem Worte culpa, diligentia etc. 

verbunden haben mng, aus einem Fragmente des 
P aulus zu bestimmen, ist dem Versuche ähnlich, den 
niemand machen wird, die Meynungen von Leibnitz 
aus Kant, oder die von Schelling aus Fichte, u.ebcn so 
umgekehrt, vermittelst der Voraussetzung zu ekrlären, 
dass beyde von einem u. demselben Gegenstände den 
nemlichen Begriff gehabt, und mit den nemlichen 
Ausdrucken bezeichnet haben müssten. In einem so 
verzweifelten Falle muss die Wissenschaft des posi¬ 
tiven Rechts ihr Heil in die Hände der Philosophie, 
neu lich der philosophischen Auslegungskunst legen. 
Un ln kümmert darum, was jene Bruchstücke nach 
dei Meynung ihrer Verfasser den Römern seyn soll¬ 
ten, muss sie blos untersuchen, was sie uns, als 
Muk] zu möglichst bester Verwirklichung des philo¬ 
sophischen Jiechts, seyn können. DerAuslcger muss 
mit einer Entwickelung desjenigen, was über die 
Gegenstände dieser bragmente Rechtens seyn sollte, 
anheben, und sie alsdann nach der voraussetzlichen 
Absicht des Gesetzgebers, dieses un wandelbare Recht 
bestmöglichst herzustellen , nicht nach der den Staat 
nichts angehenden individuellen Ansicht der Verfas¬ 
set auslegeu, die ohnehin nicht zu ergründen ist. 
Ueberbaupt wreiden positive Gesetze schlecht verstan¬ 
den , w enn man sie blos mit ihres Gleichen zusam¬ 
men stellt: ihren echten Geist begreift man nur, 
wenn man sie in der Eigenschaft als Bestätigungen, 
Modmcdtionen oder Abänderungen desjenigen be¬ 
trachtet, w as vor allem positiven Gesetze recht war, 
und ohne solches es ewig seyn würde. 

Der \ ert. macht auf das Verdienst einer solchen 
Auslegung keinen Anspruch. Er bleibt in den Grän- 
zen des Positiven, und trachtet, den Sinn jener Aus¬ 
drucke aus der Zusammenhaltung der römischen 
Pragmente unter einander, nicht mit höheren Grund¬ 
sätzen, zu erklären. Daher bringt er es denn auch 
nicht bis zu derjenigen Klarheit, die man nur er- 

rei, .Venn 111311 die Gesetze auslegt, indem man 
sie kritisirt. Uebrigens folgt er .in diesen Reyträgen 
in der Hauptsache dem Gange seiner früheren Theo- 

yi(V Culpa, in seinem weitesten Sinne, bezeichnet 
jede Illegalität, w ie z. B. bey Ulpian VI. $. io. Pro* 
pter hberos retentio fit, si culpa midieris aut patris 

{ivortium Jactum sit; und alsdann begreift es 
auch^ den dolus unter sich. — Rec. würde sagen, 
das Wort bezeichne alsdann diejenige Eigenschaft ei- 
nci Handlung oder Unterlassung, vermöge deren sie 
jhi cm Urheber zugerechnet werden kann, es sey nun 
um des \orsatzes oder um der Unbedachtsamkeit 
willen. In diesem Sinne fiele das ganze Crimi- 
nabecht, und aus dem Privatrechte die Lehre der 
W ideirechtlichen \ erletzung« n des Vermögens und der 
Eine, der j heorie der Culpa anheim. Der Verf. 
aber schränkt sich auf die widerrechtlichen Verle¬ 
tzungen von Vermögensrechten und zwar blos auf 
die widerrechtlichen Beschädigungen ein. Culpa ist 
nur, und ist immer vorhanden, wenn die Handlung 
(oder Unterlassung, müsste hier eingeschaltet wer- 



tien - einer Person der Grund des Schadens ist, und 
dieselbe kein liecht hatte, so zu handeln, wie sie 
««handelt, oder die Handlung zu unterlassen, -wel¬ 
che sie nicht vorgenommen hat. In einem engeren 
Sinne steht culpa dem dolus (wie Versehen dem Vor¬ 
sätze) entgegen , welcher jedoch wieder die culpa 
lata unter sich begreift. Dreyfache Bedeutung von 
dolus, ln der dritten macht er den Gegensatz von 
culpa lata nach dem Verhältnisse von Handlung und 
Unterlassung. Hs gibt nur zwey Grade der culpa; 
lata und levis. Culpa im Verhältnis zu diligentia 
und custodia. Die erstere zur zweyten wie Hand¬ 
lung zu Unterlassung. Die dritte eine Untergattung 
der^zweyten, die Verbindlichkeit, unbedingt für den 
Diebstahl einzustehen, zwar enthaltend, aber nicht 
darauf beschränkt; (S. 15) mit einem Worte, die Ver¬ 
bindlichkeit, den höchsten Fleiss auf die Bewahrung 

der Sache zu verwenden. 

Der Verf. weicht bekanntlich von Hrn. D. Schö- 
man darin ab, dass er die (technische) Existenz einer 
von der culpa levis verschiedenen levissirna leugnet. 
Je misslicher überhaupt die Eintheilung der Aufmerk¬ 
samkeit in Grade ist, und je weniger sie der Praxis 
nützt, desto mehr neigt des Rec. Ueberzeugung sieh 
auf Hrn. v. L. Seife. Die Gesetze, welche man dicss- 
falls wider ihn anführt, besonders L. 54. (j. 2. de acq. 
rer. dem. und L. 1. tj. 1. si mensor falsum modum 
dixerit, beweisen nicht sowohl, dass die Römer die 
culpa in drey Grade eint^eilten, und davon, als von 
feststehenden Begriffen, in technischen Ausdrücken 
sprachen, sondern vielmehr, dass 6ie von den un¬ 
endlichen Abstufungen , deren jener Begriff fähig ist, 
lediglich so redeten, wie man im gemeinen Leben 
pflegte. Ja, wenn man im ersten jener Fragmente 
mit einigen nec tarn levem, statt nec tarnen levem, 
liest; so wird man überzeugt, dass dort nicht einmal 
culpa levis vom Modestin technisch gebraucht wor¬ 
den. Sobald levis einen technisch bestimmten Grad 
bedeutet, verträgt e6 sich eben so wenig mit einem 
tarn, als man z. B. geometrisch sagen kann, dass ein 
Triangel nicht so gleichseitig sey, als ein anderer. 
Ferner hält Hr. Schöman diligentia für den höchsten 
Grad der Aufmerksamkeit, und für der culpa levis- 
sima entsprechend. Hr. v. L, folgt diessfalls der 
Lehre von Dcneau. Rec. kann einer Meynung nicht 
beytreten, die den Begriff von diligentia, im Gegen¬ 
sätze von culpa lediglich auf Beschädigungen durch 
Unterlassung bezieht, und mithin eine diligentia, 
die sich blos durch positive Thätigkeit äussert, und 
blos durch Unterlassungen verletzt wird, ausschliess¬ 

lich gelten lässt. 

Rec. lässt den Kenntnissen und dem Fleiss.e des 
Verfs. die Gerechtigkeit widerfahren, die ihnen ge¬ 
bührt. Gibt die Arbeit kein genügendes Resultat, 
so liegt die Schuld nicht am Arbeiter, sondern am 
Stoffe; so wie cs bey demjenigen der Fall seyn 
würde, der sich die Aufgabe machte, das, was Pau¬ 

lus £. fl. £• £>• « mensor sagt: Si ego tibi, cum 

esses mensor, tnaudaverim, ut mensuram agri ageres, 
et tu id 1‘ilio delegaveris, et ille dolo malo quid in 
ea re fecerit: tu teneberis, quin dolo malo versa- 
tus es, qiii tali homini credidisti, mit den Erklärun¬ 
gen zu vereinigen, welche andere Fragmente vom 
dolus malus geben. Ein Versuch, den Hr. v. L. in 
seiner Entwickelung der Bedeutungen von dolus 
nicht unternommen hat. 

THERAPIE. 

Von der Krankheit und Heilart der Pollutionen bey- 

derley Geschlechter. Vom Verfasser des Hülfe- 
v 

buchs für alle die an Schwäche der Geschlßcht»- 

theile leiden (D. Alb recht). Hamburg und Al¬ 

tona, bey Volmer. ißo8. kl. 8« 87 S. 

Eine kleine Schrift, in w'elcher der Gegenstand 
über den 6ie belehren will, in ätiologischer Hin¬ 
sicht eben so dürftig abgehandelt ist, als in diä¬ 
tetischer und therapeutischer. Nach einer kurzen 
Einleitung, in welcher der Verfasser, welcher, da 
seine Romane u. s. w. keinen Abgang mehr fin¬ 
den, seine etwanigen medicinischen Kenntnisse 
wieder hervorsucht, darüber sehr klaget, dass man 
die Kranken dieser Art zu ihrem grossen Nach¬ 
theile sowohl durch Arzeneymittel, als durch die 
diätetischen Vorschriften zu schwächen suche, untt 
eine Cur zu bewirken, die auf diesem Wege doch 
nie erreicht werden könne, handelt er in 26 Ab¬ 
schnitten von dem, was Pollutionen 6ind, und 
ihren Ursachen im Allgemeinen, von den Pollutio¬ 
nen der Kinder, des schönen Geschlechtes, der Er¬ 
wachsenen, der gesunden Pollutionen der Erwach¬ 
senen männlichen Geschlechts, von der Schädlich¬ 
keit d es Tanzes, von den vermehrenden Ursachen 
der gesunden Pollutionen, den vermindernden Ur¬ 
sachen derselben, von dem Verhalten bey gesunden 
Pollutionen, von gesunden Pollutionen der Wei¬ 
ber, von krankhaften Pollutionen, den vermehren¬ 
den Ursachen derselben, von Fehlern der Jugend, 
die krankhafte Pollutionen verursachen, der Ein¬ 
teilung krankhafter Pollutionen, vermindernden 
Ursachen demselben; von der Heilung der Pollutio¬ 
nen der Gesunden, der Heilung der krankhaften 
Pollutionen, von Bandagen und Compressionen, 
den äusseren und inneren Mitteln gegen krankhafte 
Pollutionen beym männlichen und beym Weibli¬ 
chen Geschleckte. — Bey den Pollutionen des 
weiblichen Geschlechtes soll sich eine Saamenähn- 
liche Feuchtigkeit ergiessen , die mit dem Gefühle, 
als wenn sich warmes Wasser ergösse, abgehet; es 
ist dieses aber nichts anders als eine seröse lym¬ 
phatische Feuchtigkeit, die in der Vagine abgeson¬ 
dert wird. Das frühzeitige Tanzen klaget der Vf. 
nicht mit Unrecht als eine der Hauptursaehen an, 

durch welche der Geschlechts trieb zu frühzeitig 
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erregt, und eine Ausartung desselben bewirkt wird. 
— Mit der Eintheilung der Pollutionen in gesunde 
und kranke hat es wohl nicht ganz seine Richtig¬ 
keit, wenn gleich mehrere Physiologen geneigt 
sind, die nicht zu häufig erscheinenden Pollutio¬ 
nen zu den gesunden Excretionen zu rechnen. 
Wir müssen, um darüber bestimmt urthcilen zu 
können, Menschen in dieser Hinsicht beobachten, 
die durch Luxus und Weichlichkeit noch nicht 
verdorben sind. Als vermehrende Ursachen gesun- 
der Pollutionen werden nur folgende angeführt; 
sehr nahrhafte Diät verbunden mit unthätiger Le- 
bensart, Liegen auf dem Rücken, alles was dazu 
heyträgt, ciie Säfte besonders in dem Unterleibe in 
ihrer gehörigen Circulation aufzuhalten, und ge¬ 
reizte Einbildungskraft. Der Verf. hat die Bemer¬ 
kung gemacht, dass- eine reichliche Abendmahlzeit 
nicht so schädlich ist, als man gemeiniglich glau¬ 
bet, bey einigen Kranken sind die Pollutionen den¬ 
noch weggeblieben. Dagegen könnte man denn 
viele Beyspielc von dem Gegenlheile anführen. 

Dass die bis jetzt bekannt gemachten Banda¬ 
gen und Compressoria gegen Pollutionen nichts 
helfen ist vollkommen richtig, so sehr man diesel¬ 
ben auch, als von medicinischen Collegien appro- 
biret, empfiehlt. Aber auch die von dem Verf. em¬ 
pfohlene Bandage wird nichts helfen. Man soll 
»emlich das männliche Glied mit einer einen Zoll 
breiten Binde von oben herab umwinden, und oben 
darüber noch einen ledernen Beutel, vorn mit ei¬ 
ner Oeffnung von der Grösse einer Erbse ziehen. 
Das Tragen eines Suspensoriums, welches der Vf. 
ausser diesem noch empfiehlt, kann aber allerdings 
die Cur befördern. — Als äusserliche Mittel 
rühmt der Verf. das Waschen mit lauwarmem Was¬ 
ser und mit einem Spfritus aus Spirit, salis ammo- 
niaci volatil. Unc. 1. Acju. dest. Cinnon. Unc. e. Ess. 
somni. Esscnt. Myrr. aa Draclim. 3. Das Wasser 
mit kaltem Wasser wird gänzlich verworfen, und 
doch leistet es in manchen Fällen treffliche Dienste. 
Zum nämlichen Gebrauche werden Mittel empfoh¬ 
len, die aus aromatischem Wasser und Opium- 
Tiuctur, oder aus versiissten Säuren und dieser 
Tinctur bestehen; wo Opium nicht vertragen wird, 
soll man aromatische Wasser allein mit Naphtha vi- 
trioli geben. Leidet der Kranke an Verstopfung, 
so sind Clysiiere aus aromatischen Kräutern, und 
wenn diese nicht helfen, Pillen aus venetianischer 
Seife mit Rhabarber, Rindsgalle, Gi. Galbar. und 
Extract. Saraxaci anzuwenden. — Dieses ist der 
ganze Heilplan des Verfs., nach dessen Angabe die 
Leser von der Richtigkeit unsere Urtheils über¬ 
zeugt seyn werden. Zum Schlüsse wird ein Wund¬ 
wasser sehr gerühmt, welches man in der Verlage- 
handlung dieser Schritt zu 5 Mark die Bouteille 
♦rhalten kann, und das nicht allein die GeschJechts- 

theile stärken, sondern auch die Säfte verbessern 
soll. —* 

Wenn werden doch deutsche Aerz.'e aufhoren 
sich selbst und ihren Stand durch elende Geht-iru- 
nisskrämerey, durch seichte Schriften, denen man 
es ansieht , dass sie nur aus Gewinnsucht ge¬ 
schrieben sind, herabzuwürdigen , sich in den 
Augen aller rechtlich denkenden verächtlich zu 
machen? — 

VEPi MIS CHTE S CH RIF TEN. 

Wanderungen in den Tempelhallen der Natur; Bli* 

cke von den Geschöpfen zum Schöpfer. Beleh¬ 

rende Darstellung des Neuesten und Schönsten* 

Was deutscher und ausländischer Forschungsgeist 

in den gesammten Naturreichen entdeckt hat uml 

täglich entdeckt. Von D. Carl Lang. Erster 

Band. Mit XII (illum.) Kupfertafeln. Leipzig, 

bey Dürr, (1809) X u. 154 S. gr. 8- 

Auch diess neue Werk des Vfs-, der die Zeich¬ 
nungen und Kupferstiche selbst mit Genauigkeit ver¬ 
fertigt, und die Beschreibung mit Sorgfalt au3 den 
Quellen zusammen zieht, empfiehlt sich, wie ein neu¬ 
lich angezeigtes (die Nationen derVorwclt) und muss 
Lesern und Leserinnen von Bildung willkommen seyn, 
die für Naturmerkwürdigkeiten und neuere Entde¬ 
ckungen Sinn haben, und che grossem Werke, in 
denen davon Nachrichten uim Kupier zu finden sind, 
nicht benutzen können. Denn diese Entdeckungen 
allgemeiner^ bekannt zu machen ist der vorzüglich¬ 
ste Zweck dieser Sammlung, die keine systemati- 
Ordnung befolgt, und auf Wünsche, Belehrung und 
Unterhaltung verschiedener Classen von Lesern Rück¬ 
sicht nimmt. Die XII Kupiertafeln enthalten: 1) 
die Wachsholz - Palme von den Anden (Gero xylon 
andicola, nach Humboldt und Bonpland); die rolh- 
gelbe Hydrachne (gelegentlich wird auch die Ge¬ 
schichte des. Mikroskops, der Camera obscura u. s. f. 
erzählt); die Schildkröten ähnliche Hydraihne, 2’) 
die elektrischen Fische (der stachliche Roche, Zit- 
terroebe, Zitteraal, betäubender Wels); die vulca- 
nische Prennadilla aus Peru, 3) Stromboli (eine von 
den liparischen Inseln oder vielmehr ihr Vulcan); 
der fette Perameles (nach Geoffroy). 4) Der wahre 
Ibis der alten Aegypter (nach alten Denkmälern und 
Cuvier’s Zergliederungen. Langguth und Savigmy 
waren vermutblich dem Verl, nicht zur Hand.) S. 6. 
Einige Blätter aus dem Kräuterbuche der Unterwelt 
(versteinerte Blätter); gegrabene Conchylien, aus 
der Gegend von Paris, Zeugnisse einer Schöpfung 
vor der jetzigen. 7) Der Affe ßeelzebuth; der wild® 
Widder in Nordamerika, My-attic. 8) Neu entdeckte 
Thiere in Neuholland (die gestreifte Leiost-lasme, 
die gezirkelte Di6teirc, der Nadelfisch mit Quasten). 

9) 10) Mikroskopische Belustigungen an den Zellge¬ 

weben und ßauggtfässett der Pflanzen, w) Fieder. 
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tnausphysiognomien (sieben abgebildet, aber 19. be¬ 
schrieben). 12) Oberstein (im Depart. des Rheins 
und der Mosel, an der Nahe) und die dortigen Achate 
und Achatschleifereyen. Wir wünschen dem Vf. und 
dem Verleger, der für eine vorzügliche Ausstattung 
des Werks bey einem billigen Preise rühmlich ge¬ 
sagt hat, alle Untei’stützung zur Fortsetzung dieses 
Unternehmens.. 

Connoissances que doit avoir int jeune 'Seigneur. 

Ou l’idee d’un homme d’honneur. Dedie ä Mr. 

de Ix in sky etc. Prague, chez Gottl. Haase. (ohne 

Jahrz, die man auch weder bey der Dedication 

noch Vorrede angegeben findet) XVI u. 192 S. 8* 

Nach Zuschrift und Vorrede, das verunglückte 
Produkt eines unglücklichen Mannes, weiches nur 
in so fern seinen Zweck erreicht haben mag, dass 
es, ausser der mit der Dedication verbundenen leicht 
zu errathenden Absicht, noch eine ziemliche Anzahl 
angesehener Subscribenten in der Nähe des Verfs. 
gewonnen hat. Im Buchhandel einem grossem Pu¬ 
blikum (angeboten zu werden, war es aus dem 
Grunde nicht geeignet, dass es, wie fast schon der 
sonderbar genug gestellte Titel vermuthen lässt, aus 
älteren und veralteten Schriften und Rcminiscenzen, 
nicht ohne die Finseitigkeit und Singularität, die 
eben die angemerkte persönliche Lage erzeugt, oben¬ 
drein aber sehr nachlässig zusammengeschrieben, 
und auf eine eben so ungebührliche Art auch in 
derCorrektur versäumt worden, in aller Absicht aber 
dermalen um so ungeniesbarer und unbrauchbarer 
ist, als der Verf. dem Stande, welchem er diese 
Arbeit bestimmt, zwar im Wesentlichen nichts, was 
rechtliche Leute ihm heutzutage nicht mehr nach¬ 
geben können, einräumt, übrigens aber doch eine 
gewisse plumpe Art von Respekt erweisst , die 
eben so wenig noch anständig, als überhaupt an 
der Tagesordnung ist, und welche die Gescheite¬ 
ren jenes Standes selbst nunmehr lächerlich und 
unannehmlich finden müssen. Dieser Anstrich des 
Buches wird dadurch noch unangenehmer , dass 
sich damit und bey aller Untauglichkeit des ganzen 
Buches ein eigener Dünkel und die Einbildung, als 
sey der Verf. der rechte Mann, der Führer künfti¬ 
ger Männer von Bedeutung zu seyn, verbindet. 

5 TA ATS TV' IS SEN S CIIAF TE N. 

lieber das Einheitsprincip in dem Systeme des 

rheinischen Bundes. Von Joh. Gottfried Fahl. 

Stück. ' 123 

Nürdlingen, in der Beckschen Buebband1. ‘i8f8 

VI. und 88 S. 8- (8 gr-) 

Eine ziemlich gut geschriebene Schrift', mit 
dem Motto: eoucordia res parvae orescunt, discor- 
dia dilßbuntur, das bey der jetzigen Lage der po¬ 
litischen Angelegenheiten von Deutschland vorzüg¬ 
liche Beherzigung verdient, und den Regierungen 
unserer Staaten überall zum Wahlspruche dienen 
sollte. Die Schilderung des Verls, von Deutsch¬ 
lands Lage seit dem Baseler Frieden ist treffend; 
in jenem Frieden ist einer der nächsten Gründe 
unserer dermaligen politischen Lage zu suchen. 
Vom rheinischen — oder wie er ihn lieber ge¬ 
nannt sehen möchte — vom deutschen Bunde, er¬ 
wartet der Verfasser für Deutschland vieles Gute, 
was ihm die aulgelöste Reichsverfassung nie mehr 
hätte gewähren können; nur wünscht er , und 
diess mit Recht , dass unsere Nationaleinheit in 
der neuen Ordnung der Dinge gehörig erhalten, 
gepflegt, und immer mehr ausgebildet und befesti¬ 
get werden möge. Line solche Nationaleinheit her¬ 
zustellen, soll die Tendenz des rheinischen Bun¬ 
des seyn. Gleichwohl hält er selbst das, was nach 
der Bundesacte hierauf abzweetten soll, die Con¬ 
stitution einer au keine Zeit und Umstände gebun¬ 
denen Allianz, einer ewigen unauflöslichen Eidge¬ 
nossenschaft, unter dem Schutze eines Frotectors, 

selbst für unzulänglich, und wünscht zu dem Ende, 
dass der Bund angelegt werden möge , als ein 
vollendeter Orgafiismus, worin die Theile nur b e¬ 
stehen ourch das Ganze und das Ganze durch die 
i heile, mit einer Fünrichiung, dass diese’ nothwen- 
dige Verbindung jedermann offenbar sey. Bewirkt 
soll diess werden durch Gleichförmigkeit der Ver¬ 
fassung und Verwaltung dey- einzelnen den Bund 
bildenden Staaten ; durch gieichmässige Gesetzge¬ 
bung und Organisation der Gerichte und des ge¬ 
richtlichen Verfahrens; durch durchgängige Frey- 
lieit des Verkehrs aller Art zwischen allen Bundes¬ 
staaten; durch gleichen Mtinzfuss, gleiches Maass 
und Gewicht ; und endlich durch gleichförmige 
Organisation des Militärs nach einem Fusse. — 
Wohlgertaeynt sind diese Wünsche allerdings, und 
segensreich würde ihre Realisirung in jeder Hin¬ 
sicht für unser Vaterland seyn. Doch das Streben 
nach Individualität , das unser Vaterland an den 
Abgrund brachte, an dem es vor der Frriehtung 
des Bundes stand, hat seit dem nicht abgenom¬ 
men; es hat sich vielmehr nur noch mehr aus- 
gebildet ; und so lange dieses Streben forldauert, 
ist jeder Glaube an Nationaleinheit ein leerer 
Traum. 
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ANA T O M 1 E. 

Reil und Meckel Untersuchungen über den Rau 

des kleinen Gehirns im Menschen und den Thieren 

in besondern Heften. Erstes Stück mit vier Kupfer¬ 

tafeln. (Besonders abgedruckt aus Keils und Au* 

tenrieths Archiv für die Physiologie achten Bandes 

erstes Heft ) Halle, in der Curtschen Buchhand¬ 

lung. iß°7- 8- 58 S. (6 gr.) 

Ungern haben wir die Mittheilung dieser höchst 

wichtigen und interessanten Untersuchungen so 
lange verzögert , allein so sehr auch schon der 
Nuine eines Reils für die Richtigkeit der hier dem 
Publicum mitgetheilien Untersuchungen bürgt, so 
«duübten wir doch nicht eher zu ihrer Bekannt¬ 
machung auf diesem Wege befugt zu seyn, als bis 
wir uns selbst durch Untersuchung der frischen und 
der nach Reil zu-bereiteten Theile selbst von der 
Wahrheit überzeugt hatten. Nuy da dieses zur Ge- 
lüige geschehen ist, eilen wir, so vollständig als 
möglich, Rechenschaft von dem zu geben, was uns 

RcU in der Natur zu finden gelehrt hat. 
Seit mehreren Jahrhunderten war das Hirn ein 

Gegenstand der eifrigsten Forschungen, denen sich 
die6 thätigsten Köpfe und die sorgfältigsten Beobach¬ 
ter unterzogen. Man betrachtete dieses geheimniss- 
volle Organ von allen Seilen, zerschnitt und zer- 
z0rr c9 nach allen Richtungen, aber immer ermat¬ 
teten die Zergliederer in dieser Arbeit und selbst 
ia der Prüfung der von Andern mit vielem Fleisse 
angestellten Beobachtungen. Daher mochte es wohl 
kommen, dass manche schon von älteren Zerglie¬ 
derern mit Scharfsinn und Genauigkeit beobachte¬ 
ten Umstände wenigstens nicht allgemein berück¬ 
sichtiget und anerkannt wurden; und diess um so 
mehr, weil es allerdings etwas schwierig war, die 
spätem Entdeckungen und ihre Beschreibungen mit 
den schon vorhandenen Darstellungen ohne Verwir¬ 
rung in einen richtigen Bezug zu bringen. Erst 
seitdem Gail in die Lehre vom Gehirne mehr Siun 

Erster Rand. 

Januar 1 8 o 9. 

und Zusammenhang gebracht hatte, schien dieser 
Gegenstand beynahe erschöpft zu seyn. Allein wie 
viel daran noch fehlte, beweiset die Arbeit des 
ehrwürdigen Reils, aus welcher sich ergibt, dass 
vor ihm nicht einmal richtige und vollständige Be¬ 
seht eibungen und Abb 11 dn 1 jgen von dein äusseren 
Umfange des kleinen Hirnes vorhanden oder we¬ 
nigstens allgemein berücksichtiget waren. Schon 
im Jahre 1795 hatte der Vcrf. den Bau des Gehir¬ 
nes untersucht und einiges darüber im ersten Bande 
von Giens neuem Journale jür die Physik bekannt 
gemacht. Jetzt gab die traurige Lage, in welche 
Halle durch den Krieg versetzt worden war, dem 
Vcrf. Müsse. Er überliess sich nicht dem Trüb¬ 
sinne und der Hoffnungslosigkeit, vielmehr zo" 
sich der grosse Mann als wahrer Philosoph in sich 
selbst zurück, und fand gewiss in der ruhigen Be- 
trachtung der L«atur und in der Erforschung ihrer 
verborgensten Werkstätte Beruhigung und Erhei¬ 
terung, zugleich aoer auch die Belohnung, zuerst 
mit KEiheit einzusehen, was vielen Tausenden 
\ ei oorgen geblieben und von ihnen übersehen wor¬ 
den war. 

Uebrigens hat sich der Verf. blos auf die Un- 
tersuchung der tormation des kleinen Gehirnes im 
Menschen beschränkt, und wir haben von dem 
fleissigen und geschickten Herrn Prof. Meckel die 
Ausarbeitung der Bildungsgeschichte des kleinen 
Gehirnes in der Frucht und in der Thierreihe zu 
ei v. arten. Natürlich können hier eigentlich nur 
Materialien zur üereinstigen Bearbeitung des Gan¬ 
zen gegeben werden, und wir erhalten diese Ma¬ 
terialien, so wie sie aufgefunden worden sind. 

, -k® allerdings recht sehr zu beklagen, dass 
es in Deutschland dem armen Gelehrten so schwer 
gemacht ist, sich die nöthigen Hülfsmiltel zu sei¬ 
nem Studium zu verschaffen. Wo sollte ein akade¬ 
mischer Lehrer, dessen Besoldung gewöhnlich kaum 

zum nothdürftigsten Lebensunterhalte hinreicht, 
Geld liernehmen, um sich mit Künstlern in Ver¬ 
bindung zu setzen, die nach seiner Vorschrift wich¬ 
tige Theile modelJirten und in Wachs formten ? 
Und doch ist es ohne eine solche Beyhülfe nicht 

[9] 
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möglich für das Hirn eii en Prototypus der Com- 
paration, \dcr zum Maasstabe des Normalen und Ab¬ 
normen d enen könnte, zu erlangen. An einem 
einzigen Gehirne lassen sich nicht alle Theile dar¬ 
legen. Man müsste die dicht an einander liegenden 
Lappen und Läppchen aus einander biegen, um in 
ihre'Vertiefungen hereiiiselien zu können, aber eben 
durch diese Manipulation wird dag Ganze bald un¬ 
kenntlich gemacht. Wenn aber das Gehirn nach 
guten Mustern stückweise und in einem vergrösser- 
ten Masstabe modellirt und in Wachs geformt wor¬ 
den wäre, so könnte es in seine Theile zerlegt 
und wieder zusammengesetzt werden, 

Uebrigens ist der Verf. so glücklich gewesen, 
an Hrn. Eberhard einen Künstler zu finden, der 
gewiss alles geleistet hat, was die Kunst in der 
Darstellung des Hirnes durch Abbildungen zu lei¬ 
sten vermag, und Hr. Schröter, dessen Geschick¬ 
lichkeit in Darstellung anatomischer Gegenstände 
durch Kupferstiche bekannt ist, hat gewiss hier in 
den beygeiügten Kupfertafeln den höchsten Erwar¬ 
tungen, welche man von seiner Kunst haben kann, 
völlig Genüge geleistet. Die zarte Behandlung, 
welche der Gegenstand -erfordert, war freylich für 
den Kupferstecher eine grössere Aufgabe, als Hil¬ 

den Zeichner, allein durch die eigene von Herrn 
Schröter gewählte Manier konnte die Weichheit 
des Hirnes gut ausgedrückt werden, ohne dass un¬ 
scheinbare Abdrücke von den Kupfertafeln zu be¬ 
sorgen sind. 

Um eine summarische Uebersicht des Ganzen 
zu geben, tüeilen wir zuerst die Beschreibung des 
kleinen Gehirnes, wie sie aus den Untersuchungen 
des Verfs. hervorgeht, dann seine Zergliederungs- 
metbode und endlich seine physiologischen Ideen 
vom kleinen Gehirne mit. Man kann sich das 
kleine Gehirn aus zwey halbmondförmigen (halb- 
kuglichen) Körpern bestehend, denken, die mit ih¬ 
ren innern Flächen wie ein Waffeleisen an einan¬ 
der schliessen und mit ihren gewölbten Flächen 
nach aussen sehen. Durch die seitliche Horizontal- 
farehe wird es in eine obere und untere Hälfte 
getheilt. Diese Furche umgeht das Ganze, indem 
sie an jeder Seite von der Brücke anfängt, die 
Schenkel derselben aufnimmt und bis zu dem beu- 
teljörmigcn Ausschnitte fortgeht. 

Die obere Fläche des kleinen Gehirnes ist gegen 
die Vicrhügel hin gewölbt, und senkt sich von"da 
zur Seite gegen das Felsenbein und nach liipten 
gegen die Lmmentia cruciata ossis occipitis abwärts. 
Die untere Fläche des kleinen Gehirnes ist halbkug- 
iich, und hat in der Mitte der Länge nach von 
vorne nach hinten eine tiefe und breite Aushöhlung,. 
das Thal, welches das verlängerte Mark von oben 
und an den Seiten umgibt. 

In Rücksicht des Umfanges von beyden Seiten 
bildet das kleine Gehirn einen Bogen, der aber 
vorne und hinten durch einen Ausschnitt unterbro¬ 
chen ist. Der vordere halbmondförmige AuSSc/z 

umlasst die 4Terhügel und seine Enden sind gegen 

das grosse Gehirn, gerichtet. Der hintere Beutel för¬ 
mige Ausschnitt, ist tiefer aber enger, als der vor¬ 
dere, und wird zum 1Keil von dem hintern Ende 
d<s Sichelfortsatzes ausgeflillt. Das kleine Gehirn 
wird eingetheilt in zivey Hemisphärien oder Seiten- 
theile, die durch das Mittelstück, die JSath, die 
Totalcommissur, den fViirm verbunden werden. 
Die beyden erstem machen die obere , die drey 
übrigen die untere Fläche des kleinen Gehirnes aus. 
Jever Seitentheil oder jedes Ilemisphärium besteht 
aus iünt Lappen : i) dem vorderen oder vierseitigen, 
2) dem hinteren oberen, 3) dem hinteren unteren, 
4) dem zarten, 5) dem zweybäuchigen Eappen. Die¬ 
se Lappen werden begränzt, durch Furchen, die 
vrn beyden Oberilächen gegen die Markkerne ge¬ 
ben, sieb thci.s ganz bis aut dieselben herabsenken, 
tueils mit gleicher Tiefe über die ganze Breite ei¬ 
ner Gchirnhälite Fortgehen. Jeder Lappen besteht 
aus Läppchen, deren jedes zwischen zwey Furchen 
hegt, die weniger tiet sind, und nicht von einem 
Lade der einen Hemisphäre zum Ende der andern 
über das ganze Gehirn tortgehen. An einigen Stel¬ 
len, besonders in den tiefen Furchen zwischen den 
Lappen und in den untergeordneten schwächeren 
Furchen der hintern untern Lappen vereinigen sich 
mehrere Blätter zu einem in die Länge gezogenen 
Körper, der einen unregelmässigen Strang vorstellt 
und nach und nach an Volumen abnimmt. Eine 
solche Gruppirung heisst nach dem Verf. Schwanz; 
eine Zunge ist ein aus wenigen Blättern bet'-i hen- 
des Körperchen von zungenförmiger Gestalt, das un¬ 
mittelbar zwischen zwey furchen hervortritt, also 
kein Zweig eines Läppchens und von demselben 
unabhängig ist. 

Das Mittelstück oder der Wurm wird eingetheilt 
in den obern FFurm, der von dem vordem Ausschnitte 
bis zur Commissui der hintern obern Lappen irn hin¬ 
tern Ausschnitte auf der Oberfläche des kleinen Gehir¬ 
nes fortgeht; und in den untern PdPurm, der von je¬ 
ner Commissur an durchs Thal fort geht. Der obere 
Wurm fängt im vordem halbmondförmigen Aus¬ 
schnitte mit dem Centrallappcn an und liegt mit 
seiner untern Fläche auf dem vordem Marksegel. 
Von ihm geht auf beyden Seiten ein kurzer, spitzig 
endender Flügel aus- und vorwärts, welcher in 
der l iefe den vordem halbmondförmigen Ausschnitt 
bilden hilft. Im Thale und an dem untern Wurme 
findet man von hinten nach vorne folgende Theile: 
1) in dem hintern beuteliörmigen Ausschnitt die 
einjache Quer- Commissur, durch welche die hin¬ 
tern obern Lappen Zusammenhängen; 2) die kurzen 
und sichtbaren Querbänder, welche die liintcrn un¬ 
tern Lappen verbinden ; 3) die langen verdeckten 
Querbänder, welche unter den vorigen liegen, und 
die hintern untern und die zarten Lappen vereini¬ 
gen; 4) die Pyramide, noch weiter vorwärts, ist 
ein zungenföraiiger von oben nach unten platt ge¬ 
drückter, auf beyden Seiten quergefurchter Körper, 
der die grösste Breite des Thaies einnimmt; 5) der 
Zapfen , ein kegelförmiger kleiuer, mit »einer 
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Grundfläche vor der Pyramide liegender Körper; 
6) das Knötchen , mit welchem sich der untere 
Wurm endiget. 

Noch liegen zu beyden Seiten am untern Theile 
des Thaies: 1) die Mandeln zwischen der hohlen 
Flache der zweybäuchigen Lappen , dem Zapfen 
und dem Knötchen. Sie sind kugelförmig und 
meist von den zweybäuchigen Lappen und dem 
Riickenmarke bedeckt; das stumpfrunde Ende der 
Mandeln wird von einer halbkugelichten Vertiefung, 
dem Schivalbenneste, aufgenommen. Den Grund die¬ 
ser Vertiefung bilden die Schenkel zu den Vierhügeln 
und zum Theil die Schenkel zu dem Rückenmarke, 
der Umfang der Vertiefung wird von der Wurzel der 
Mandela, dem quergekerbten Bande und der Seiten- 
ffäclie des Zapfens und des Knötchens gebildet, c) Die 
Flocken zwischen den Mandeln, dem verlängerten 
Riickenmarke und den Schenkeln zur Brücke. Das 
hintere Marksegel vereiniget beyde Flocken. Es sind 
ein paar Ansätze , die gleichsam als Keime noch 
zweyer unvollendeter Lappen anzusehen sind. Die 
Marksubstanz im Innern des kleinen Gehirnes sam¬ 
melt sich in den beyden Hemisphärien an. Von ih¬ 
rem Umfange trennen sich rings herum die Marksäulen 
wie Aeste mit Blättern versehen, ab, um die Lappen 
und Läppchen zu bilden. Diese Marksäulen oder 
Markkerne, wie sie der Vf. nennt, spitzen sich von 
der Peripherie her nach vorn und unten zu und drän¬ 
gen sich in zwey starke seitliche Markstämme zusam¬ 
men, die rechts und links zum Rückenmark herab¬ 
steigen und die vierte Hirn höhle zwischen sich offen 
lassen. In der Nähe des Rückenmarkes theilt sich je¬ 
der dieser Stämme in dreyArme oder Schenkel. Die 
Arme zu den Vierhügeln gehen vorw ärts zu den Vier¬ 
hügeln ; die Arme zu dem Rückenmarke'rückwärts zu 
dem Rücken marke; die Arme zur Brücke als die zwey 
mittelsten kehren unter dem Rückenmarke in sich 
selbst zurück und schmelzen mit einander in der Va- 
toIs-Brücke zusammen. Zwischen den beyden vor¬ 
dem Armen zu den Vierhügeln und an ihrem inner« 
Rande angeheftet, ist eine markigte Haut, das vor¬ 
dere Marksegel (Vieussens grosse Hirnklappe) ausge¬ 
spannt. Diesem gegenüber liegt das hintere diark- 
sezcl, welches mit einem miitlern Theile an das 
Knötchen, mit zwey halbmondförmigen, ireyen Sei- 
tentheilen an die Flocken angeheftet ist, und als ein 
bisher entweder nicht gekannter oder wenigstens ver¬ 
kannter Theil von dem Vf. so genau beschrieben und 
abgebildet wird, dass wegen seiner Existenz und Be¬ 
schaffenheit kein Zweifel mehr übrig bleiben kann. 
Aus einem in der Mitte von oben nach unten senk¬ 
recht durch das kleine Gehirn geführten Schnitte, er¬ 
gibt es sich, dass die sämtlichen Lappen des kleinen 
Gehirnes an zwey markigen Aeeten, einem stehenden 
und einem liegenden hängen. Der stehende Ast hat 
gewöhnlich sieben, und wenn man den Centrallappen 
dazu nimmt, acht Zweige. In ihm stossen alle Theile 
des vordem vierseitigen Lappens bis zum vierten 
Läppchen in dem obern Wurme zusammen. Zwi¬ 
schen ihm und dem liegenden Aste befindet sich ein 

Mark kerrse tiefer Einschnitt, der sich bis zu dem 

des \ \\ ui m es und der Decke der vierten Hirn hohle 
erstreckt. Der liegende Ast ist weiter nach hinten 
befindlich und von ihm trennen sich alle übrigen 
Zweige, die zum Wurme oder zu der Total-Com- 
miesur der Haemispbären gehören, ab. 

. Alle kis jetzt beschriebenen Theile sind durch 
die bey ge fügten ‘ vier Kupfertafeln bis zur hoch" 
eten Klarheit deutlich gemacht. Die beyden ersten 
Tafeln enthalten in vier Figuren die Ansicht des klei¬ 
nen Gehirnes von der obern und untern Fläche und 
von vorne und hinten; die dritte Tafel die Ansicht 
der Dufchschnittsfläche eines durch einen senkrech- 
ten Schnitt getheilten kleinen Gehirnes und in zwey 
Figuren den abgesonderten Centrallappen theils mit. 
der Rindensubstanz umgeben, theils von derselben 
entblosst. Die vierte Tafel stellt vorzüglich das hin¬ 
tere Marksegel mit den Flocken, die Mandeln und 
das Knötchen sehr gut dar. 

. Die Bereitungsart des kleinen Gehirnes, deren 
sieh der Verf. zu seinen Untersuchungen bedient, ist 
folgende: Man nimmt das kleine Gehirn so frisch 
als möglich, am liebsten von Mannspersonen, die in 
der Bluthe der Jahre an chronischen Krankheiten Ge¬ 
storben sind, und trennt es an den Hirnschenkeln 
und dem verlängerten Marke ab. Bey Kranken, 
welche an dem Typhus litten, löst sich das Gehirn 
nach dem Tode zu schnell auf; und starben sie an 
Kopiwunden, Hirnehfzünduug und Phrenesie, so 
lost sich die Gefässhaut schwer von demselben ab 

. *un Zlrd CS auoenk-J’cklich in eine Schaale mit 
weichem Wasser gelegt, damit die Gefässhaut nicht 
an trockne. Letztere wird im Wasser theils mit dem 
Messer, thei mit zwev Pincettcn von der Ober¬ 
fläche rein ^getrennt. Nachdem diess geschehen 
ist, wischt Juan es einigemale sanft mit weichem 
\, asser ab, damit Blut und Lymphe sich abspülen. 
Dann legt man cs m eine flachrunde Schaale von Glas 
oder rajem c und übergiesst es ein paar Mal mit ordi¬ 
närem Branntwein, den mau einige Miauten darauf 
stehen lässt. Hierauf wird es in Alkohol gelegt der 
das erste Mal zw ölf Stunden darauf steht. Nun muss 
man noch, wenn es auf der Oberfläche einigermassen 
gehärtet ist, das Zellgewebe aus allen liefern und 
flacher« Furchen der Lappen und Läppchen tv'eomeh- 
nieu, damit der Branntwein bis in die Tiefe°ein- 
dringen könne. Dann muss es noch zwey bis drey 
Mal mit Alkohol übergossen werden, der ein bis 
zwey läge auf dem Praeparate stehen kann. End¬ 
lich wird es zum letzten Male mit frischem Alkohol 
übergossen, im Glase verklebt und zwey bis drey 
Monate bey Seite gesetzt, bis es eine weissgraue 
raioe bekommen hat, und vollkommen durchhärtet 
ist. Während dieser Zeit muss man es, besonders 

Anfänge, oft umkehren und die tiefen Furchen 
lüften, damit alle Theile gleichmässig vom Brannt¬ 
weine bespühlt werden. 

Dieser etwas umständlichen und kostspieligen 
Conservationsmethode zieht Rec. die Verhärtung des 
kleinen Gehirnes durch versüsste Salzsäure oder eine 

f 9*3 
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gesättigte Auflösung von Sublimat vor. Dadurch 
wird auch wohl das Volumen des Präparates we¬ 
niger verändert , als bey der Methode des Verls. 
Bey der letztem Methode ist übrigens doch der 
Vortheil nicht zu verkennen, dass die Instrumente 
Weniger angegriffen und beschädiget werden, die 
allemal bey einem andern Conservationslicjuor mehr 

oder weniger leiden. 

Zur Bereitung des auf der dritten Tafel abge- 
bildten Durchschnittes des kleinen Gehirnes bedient 
sich der Verf, folgender Handgriffe: nachdem das 
kleine Gehirn besonders in der,Gegend des Wur¬ 
mes behutsam und mit der grössten Vorsicht von 
der Gefässhaut entblösst ist, legt man es umgekehrt 
in Alkohol , mit der obern Fläche auf ein Paar 
breite Stäbe, die seitwärts vom Wurme und paral¬ 
lel mit demselben so gelegt, sind, dass es sich mit 
den Hemisphären auf dieselben stützt. Das ver¬ 
längerte Rückenmark biegt man etwas in die Höhe 
und ordnet die Theile des Thaies in gerader Linie, 
wenn sie etwa schon durch die Eniblössung vun 
der Gefässhaut aus derselben verrückt seyn sollten. 
Auf di ese Art bewirkt man es, dass sowohl der 
obere Wurm, als die Theile des Thaies in ihrer 
natürlichen Lage erhalten werden. Nachdem das¬ 
selbe genug erhärtet ist, kehrt man es um, spaltet 
das verlängerte Rückenmark und die Brücke mit 
einem gewöhnlichen Scalpell der Länge nach, in 
der Richtung der Basiiararterie, ganz durch bis in 
die Wasserleitung, und trennt'nun auch die Yier- 
hiigel in eben der Richtung von oben her ganz, so 
dass der Wurm von allen Seiten frey ist. Zum 
Durchschnitt des Wurmes, der in einem Zuge voll¬ 
endet werden muss, nimmt man ein eigenes, über¬ 
all einen Zoll breites, langes, dünnes, auf beyden 
Seiten scharfes und am Ende stumpf abgerundetes 
Hirnmesser. Auf den Tisch zieht man eine Linie, 
auf den obern Wurm legt man einen Faden der 
Länge nach gerade in der Mitte, wo der Schnitt 
durchgehen soll ; kehrt nun das Gehirn um und 
legt es so auf den Tisch, dass der Faden in die 
gezogene Linie fällt und die Brücke uns zugekehrt 
ist. Nun setzt man das Messer gerade in die Milte 
des hintern beutelförmigcn Ausschnittes an , und 
führt es von hinten nach vorn in einem Zuge nach 
der Richtung der auf dem Tische gezogenen Linie 
und der Mittellinie der im Thale gelegenen Theile 
so fort, dass der obere und untere Wurm gerade 
in seiner Mitte in zwey gleiche Theile gespalten 
wird. 

Durch die bisherige ausführliche Darstellung der 
Untersuchungsmethode des Verfs. und der wichtig¬ 
sten von ihm aufgefundenen Thatsachen hoffen wir 
unsern Lesern die Nothwendigkeit, dass sie des Vfs. 
Arbeit selbst studieren müssen , dargethan zu haben ; 
sie werden dann noch Manches linden, was der 
Raum und Zweck hier zu berücksichtigen nicht ge¬ 
stattete. Wir eilen nun auch, die physiologischen 
Ideen des scharfsinnigen Vfs. anzudeaten. Nach sei- 
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ner Vorstellung wird zum Begriff eines Cerebellums 
zweyerley erfordert: Erstlich im Umfange des klei¬ 
nen Gehirnes, als Rinde ein Apparat, der thcils aus 
Gefassen und Rindensubstanz, theils aus Mark be¬ 
steht, welches unmittelbar darunter liegt, und sich 
von beyden Seiten in einen Bogen, der sogenannten 
Varolsbrüeke schliesst, wie sich die Rette der Vol- 
taischen Säule schliessen muss. Rinden und Mark¬ 
substanz sind übrigens keine Continua, sondern Con- 
tigua, liegen hlos auf einander und können so glatt 
abgetrennt werden , wie sich durch Salpetersäure 
die Vorhöfe des Herzens von ihren Kammern tren¬ 
nen lassen. Vielleicht sind die Gefässe mit der Rin-’ 
densubstanz und in ihrer Berührung mit der Mark¬ 
substanz das Organ, welches gleich den Elektromo¬ 
toren das Freythätige oder den Lebens .eist unter der 
Bedingung erzeugt, dass die Rette geschlossen ist; 
hingegen kann die Marksubstanz der Coilector oder 
die Fläche seyn , auf welcher sich das Freythälige 
als disponible Erregbarkeit ansamrnelt. Zireytcns 

wird zum Begriffe eines Cerebellums erfordert: ein 
gegen das Innere gedrängter, zur Leitung bestimm¬ 
ter Apparat, der das Zelt der vierten Hirnhöhle aus¬ 
macht, durch zwey vordere Conductoren, den Ar¬ 
men zu den Vierhügeln, mit dem grossen Gehirne, 
und durch zwey hintere , den Armen zum Rücken¬ 
marke, mit dem Rückenmarke in Rapport steht. 
Von dem Inneren oder vom Marke da, wo es sich 
stärker zusammengezogen und gleichsam concentrirt 
hat, entspringen alle Nerven als die Conductoren der 
Lebensthätigkcit. 

Es scheint demnach das kleine Gehirn ein Aggre¬ 
gat mehrerer thierisch-galvanischer Säulen zu seyn, 
die nach der Differenz der Thierarten und der Lo- 
calität des Raumes so oder andere zusammengehängt 
sind, und Platten und Ketten sind also die wesent¬ 
lichen Bestandteile, die zum Begriff eines kleinen 
Gehirns gehören; die primitiven Qualitäten und 
gleichsam die Urlormation desselben. 

Am einfachsten ist die Formation des kleinen Ge¬ 
hirnes der Vögel. Ls ist dasselbe eine aufrecht ste¬ 
llende pyrnmidalische Säule mit doppelten vordem 
und hintern Plattenlagen und einer im Kerne be¬ 
findlichen engen, conischen aufgerichteten Höhle, 
aus welcher die Arme hervortreten. An einem ein¬ 
fachen Wurme hängen die Ansätze oder Flügel, wel¬ 
che sich auf der höchsten Thierstufe zu Hemisphä- 
rien ausbilden, nur als kaum bemerkbare an den 
Seiten angedeutete Keime. Auf den niederen Thier- 
stufen gibt es blosse und wenige Ansätze, die höher 
hinauf immer zahlreicher um den Wurm herum wer¬ 
den. Der Wurm dehnt sich zur Seite stärker aus, 
bekömmt Flügel und in dem Maasse, als die Flügel 
zunehmen, verschwinden die Ansätze. Die erst'e 
Ausbildung des kleinen Gehirnes geschieht auf der 
vordem und oberen Fläche; auf der untern und 
hintern bleibt alles, Wurmtheile und Ansätze, noch 
getrennt. Der Wurm waltet, selbst bey den Qua- 
drupeden, an Länge, Breite und Höhe vor; die vor- 



*37 IX. Stück. *38 

dere Flache Lat zwar schon Flügel, aber wenige und 
kurze, und |auf der hintern Fläche ist noch alles 
Ansatz, d. h. ein Getrenntes, ln dem Maasse also, als 
die Bildungsstufen steigen, werden die Ansätze in 
Flügel verwandelt, jene gleichsam in diese aufge¬ 
nommen, bis im Menschen die Hemisphärien her¬ 

vortreten. 

Demnach scheint es, dass die blosse Intensität 
des Hirnverinögens die Qualität und die Differenz 
seiner Functionen bestimme, und die Intensität des¬ 
selben wiederum proportional seiner Extensität und 
der Zunahme seines Flächenraumes wachse, auf eben 
die,Art, wie sich die Wirkungen der Elektricilät 
nach den- verschiedenen Graden ihr^r Stärke verän¬ 

dern. ^ 

Es erhellt aus diesem Aufsatze zugleich, wie 
vortheilhufi und erspriesslich für die Wissenschaft 
die nun wieder beginnende schnellere Fortsetzung 
des Feilschen Archives sey, von dessen sachreicliem 
Inhalte v\ ir nächstens unsern Lesern gewissenhafte 
Rechnung abkgen werden. 

PR AK TIS CHE ARZNE Y GELAHR TIJ EI T. 

Medicinische Prager Ephemcriden von den Jahren 

1303 und 1304. Von Anton Hain, der A. K. 

Doctor, beeidetem Physikatsadjuncten der Kleinseite etc. 

etc. Prag, gedr. bey Haase. 3 8°7* 1608. kl. 3. 

Für die Kenntniss des epidemischen und ende¬ 
mischen Charakters der Krankheiten in Prag kann 
die Ausbeute aus der vorliegenden Schritt schon 
darum nicht so sehr bedeutend seyn, weil sie sich 
nur auf ein Viertel der Hauptstadt Böhmens be¬ 
schränkt, das, nach der Volksmenge zu urtheilen, 
iiberdiess nicht zu den grössten gehört, sondern 
iiur höchstens den fünftefi Theil von den Einwoh¬ 
nern in sich lasst. Die gesammte Volksmenge fürs 
3ahr 1803 wird nemlich auf 76037 Köpfe, die Zahl 
der Gestorbenen auf 4°77 angegeben. Von diesen 
letzten' kommen aber auf das Kleinseitner Haupt¬ 
viertel 79,5'. oder etwa der fünfte Theil. Indessen 
halte der Vf:, der unter dem eigentlichen Physikus, 
dem Edlen von Bauer, als dessen Adjunct die unent¬ 
geltliche Pflege der armen, unvermögenden Kran¬ 
ken zu besorgen hatte, in den beyden, auf dem 
Titel des Buches angegebenen Jahren,' Kranke ge¬ 
nug zu besorgen, um sich von der genauen Auf¬ 
zeichnung und Vergleichung seiner Beobachtungen, 
einigen Gewinn für Nosographie, Prognostik und 
selbst für die Therapie zu versprechen. ln diesen 
Rücksichten lässt das Büchlein nicht ohne Befrie¬ 
digung, die bey etwas mehr Vollständigkeit und 
Ausführlichkeit, bey einer genauem und bestimm¬ 
ten nosologischen Sprache, und überhaupt bey ei¬ 
nem bessern Styl, gar sehr erhöht worden wäre. 

Der Verr. gehört der neuen Schule nicht an, er 
berücksichtigt die gastrischen Zufälle als et\v;is We¬ 
sentliches, ist den ausleerenden Mitteln auch in 
den sogenannten asthenischen Krankheiten nicht 
abhold, und heilt glücklich. Prag liegt in einer 
nur nach Nordwest etwas geöffneten Bergschlucht, 
an der 6ehr breiten, aber nicht tiefen, mit vielen 
Krümmungen langsam dahin schleichenden Moldau, 
die nicht nur häufig austritt, sondern überhaupt 
den Boden, auf dem die Stadt gebaut ist, sehr 
feucht hält, so dass tiefe Keller in Prag eine Sel¬ 
tenheit sind, und die gewöhnlichen Keller gewöhn¬ 
lich alsbald mit Wasser angefüilt werden, sobald 
der Fluss steigt. Als Folge dieser Lage sii/d Nebel 
ein sehr gewöhnliches Meteor, und fehlen auch 
im Sommer nicht, Winde können die Luft nicht 
gehörig austrocknen. Doch nicht allein durch diese 
Bedingungen wird die Atmosphäre in einem hohen 
Grade feucht erhalten, sondern man arbeitet für 
die Vermehrung der Feuchtigkeiten auch durch die 
üble Gewohnheit, die Keller zur Erhaltung des 
Biers und Fleisches mit Eis anzufüllen, das sich 
nun unglücklicherweise nicht hält , zerschmilzt, 
und den nassen Boden mit einer noch grossem 
Wassermenge anschwängert. Wenn man diese Ei- 
genthnmlichkeit der Lage, die täglich zunehmende 
Armuth und Dürftigkeit der Geringem im V'blke, 
das heisst, der Mehrzahl der Bewohner, die auf 
Gewinnsucht beruhende und von der Polizey fast 
überall zu gering geachtete, zu nachlässig behan¬ 
delte, schlechtere Bereitung unentbehrlicher Nah¬ 
rungsmittel u. s. f. in Erwägung zieht, dann wird 
theils das grosse Heer von Kranken aus den gerin¬ 
gem Volksdassen, theils der schlimme Charakter 
iIrrer Krankheiten begreiflich. Dass man auch in 
dem an vortrefflichem Getraide und herrlichen Früch¬ 
ten so sehr gesegneten Böhmen, jetzt so sehr an¬ 
fängt, über schlechtes Bier, schlechten Essig etc. 
zu klagen, ist ein trauriger Beweis, wie gering 
die Realität unsrer- Polizey Verbesserungen ist, und 
wieviel redlicher die guthandelnde Vorzeit im Ver¬ 
gleich zu der vielredenden Jetztwelt, es mit dem 
Menschengeschlecht und den Staatsbürgern meynte. 
Prag Kat auch nur wenig Brunnen mit gutem Was¬ 
ser; der grösste und volkreichste Theil der Stadt 
schöpft sein Wasserbedürlniss fürs Trinken, Ko¬ 
chen und Reinigen der Küchengeschirre aus der 
Moldau, die nicht blos zum allgemeinen Wasserbe¬ 
hälter, sondern auch zum gemeinschaftlichen Kloak 
der Stadt dient. Die Zahl der Todten ubersteigt 
die der Gebornen ungefähr um den neunten oder 
zehnten Theil. Im Jahr 1303 heiratheten 869 Paare; 
geboren wurden 3631; gestorben sind 4077, und 
1364 heiratheten 762 Paare. Geborne zählte man 
3531, Todte 4036. Sehr bedeutend ist im Klein¬ 
seitner Hauptviertel die Mortalität unter den Kin¬ 
dern. Unter 795 Todten waren Kinder bis zu sie¬ 
ben Jahren, 515 im Jahre 1303, im folgenden un¬ 

ter 306 Todten 4^9 Linder, deren 634 getauft 
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wurden. Die Anzahl der vom Pbysikate behandel¬ 
ten Kranken betrug im ersten Jahre 1796;, von de¬ 
nen 1504 gmz genasen oder gebessert wurden, 12Ö 
starben: * im Jahre .tgo4 aber starben von 2^9 
Kranken 156. — Als den gleichsam endemischen 
Krankheitscharakter erkennt man aus den gegebnen 
monatlichen Uebersichten der herrschenden Krank¬ 
heiten den catarrhalischcn, der nicht nur häufig 
in einen, zuweilen sehr wandelbaren und unsteten 
rheumatischen, sondern auch gar sehr oft in ei¬ 
nen nervösen ausartet, und gewöhnlich gastrische 
Zufälle im Gefolge hat. Sthcnisch entzündliche 
Krankheiten sind selten angegeben; selbst die Po¬ 
cken treten als eine schlimme catarrhalisch- nervöse 
Seuche auf. Wiederholt versichert der Verf., dass 
der Gebrauch flüchtiger Reizmittel vorzüglich da, 
wo Galle vorherrschte , höchst nachtheilig war. 
Von der Kuhpockenimpfung fanden wir im ganzen 
Werkchen kein Wort. Das Scharlachheber gehörte 
in beyden Jahren nicht zu den schlimmsten Krank¬ 
heiten. Als Vorläufer der Pocken erschienen fal¬ 
sche Pocken, und zweymal finden wir angegeben, 
dass diejenigen Kinder, die zuerst an den falschen 
Pocken gelegen hatten, sehr leicht durchkamerii 
wenn eie hintennach von der eigentlichen variola 
ergriffen wurden. Die rothmachenden und Bla¬ 
senziehenden Mittel scheinen überhaupt zu den 
Lieblingsmitteln des Verfs. zu gehören ; . er ver¬ 
dankte ihnen beyden schlimmen Pocken, nicht blos 
Erleichterung des schwierigen Sehlingens, sondern 
auch ein schnelles Eintrocknen der Pocken im Ge¬ 
sicht und geringere Narben, wenn er diese Mittel an 
den Hals legte, darum bediente er sich ihrer nicht 
selten blos in der letztgenannten Absicht. Bey den 
Nervenfiebern fand sich mehrmals eine sehr gelbe 
Haut ein, ohne dass das Weisse im Auge verändert 
wurde. Auch scheinen keine andern gallichten 
Symptome obgewaltet zu haben. Bey einer sehr 
complicirten , gallichten Pneumonie (pneumonia 
notha) entschied der Auswurf nichts, sondern ein 
Durchfall oder anhaltender, gleichförmiger Schweiss. 
Wenn aber die Beängstigungen mit dem Irrereden 
anhielten, der Auswurt zurückblieb, sich, nebst 
Röcheln, Erbrechen eines zähen grünen Schleims 
einfaud, dann sanken die Kräfte schnell, die Kran¬ 
ken wurden ein Raub des Todes. — Kinder, de¬ 
ren Halsdrüsen entzündet wurden und in Eiterung 
übergingen, genasen, wenn sie auch an bedenkli¬ 
chen catarrhalischen Zufällen litten. ln einem an¬ 
dern, mit pneumonischen Zufällen anfangenden gal- 
lichten Fieber brach der anfangs blutrotlie Ham 
entweder in einem grünen oder in rorheu Boden¬ 
satz. Bey letzterm fanden sich die Kranken ,cr- 
1 icbterl. _ Der Typhus, oder das Nerven-, Spital-, 
bösartige Fieber gestattet nach des Verte. Ansicht, 
im Aiüange nie den Gebrauch der tonischen oder 
erregenden Curmethode, da es immer mit Unrei¬ 
nigkeiten in den ersten Wegen verbunden ist, die 
man zuerst ausleeren muss, wenn man den Kran¬ 

ken heilen will. Nur muss man die ausleerenden 
Mittel weder zu reichlich noch zu lange anwen¬ 
den. Brechmittel leisteten vortreffliche Dienste. 
Wenn bey solchen Fiebern die Hitze übermässig 
heftig, der Puls voll, schnell und doch nicht hart, 
das Gesicht sehr roth ist und bleibt, der Kranke 
heftig irre redet, dann schadet die tonische und 
erregende Cfirrnelhodc ebenfalls. Auch der Wein 
ist nur selten nützlich; nur bey Muskularschwäclie, 
grosser Entkräftung und Betäubung der innern und 
äusseru Sinne wifcl man vom Gebrauch eines säu¬ 
erlichen, deutschen Weins Nutzen sehen. In einer 
sehr schlimmen Pockenseuche schwoll der Hoden¬ 
sack von Wasser sehr an. Im Eiterungsfieber und 
der Abtrocknungsperiode leisteten gelinde abfüh¬ 
rende Mittel sehr gute Dienste. Die Kodensack- 
wassersucht wurde mit kalten resolvirenden Um¬ 
schlägen behandelt. — Rec. hat hier, was ihm 
des Auszeichnens vorzüglich werth zu seyn schien, 
mitgetheilt. Wenn das Mehrst© davon den von Sy¬ 
stemsucht geblendeten Praktiker missfallen dürfte, 
so wird der Unbefangne sich nicht nur in seiner 
Ueberzeugung von der unbegrenzten Mannichfaltig- 
keit der kranken Menschennatur, sofern sie nicht 
Object unsrer Speculation, sondern verständiger 
Kunstübung ist, bestärken, sondern auch durch die 
sehr anspruchlose Darstellung des Verfs. angezogen 
fühlen, wenn er das Büchlein selbst zur Hand nimmt. 
— Fünf angefügte Krankheitsgeschichten sind nicht 
besonders denkwürdig, etwa die vierte abgerechnet. 
Bey einem neugebornen Iinäbchen, war da* Scrolum 
getrennt, und hatte zwischen diesen beyden, die Ho¬ 
den enthaltenden Haliten eine Oeifnung, durch die 
sich der Mastdarm ausleerte. Das männliche Glied 
war ohne Oeifnung und solide, der Harn ergoss sich 
in die Gegend, wo die Mastdamummdung hingehörte, 
die durch eine Haut geschlossen War. — Die fDahr- 
nchmuugen über die bisher fortschreitende dsaturent¬ 
kräft urig unsrer Zeitgenossen, und über die damit 
verknüpften enbägenswürdigen Zufälle, insofern 
diese ein vorzüglicher Gegenstand der Aufmerksam¬ 
keit für jeden ausübenden Arzt seyn müssen S. 107 
— 160 müssen wir iür einen unnöthigen, unbrauch¬ 
baren Anhang erklären, indem der Verf. häufig nur 
abschreibt und nachbetet, was ihm pfeber, Galln. 
A. vorgesprochen haben, nichts,weniger als Methode 
aus seiner Compilation hervorblickt, eigne Wahrneh¬ 
mungen oder Gedanken ganz fehlen. Sollle es 
dem Vf. gefallen, diese Ephemeriden fortzusetzen, 
so würden wir ihm rathen, sich nur auf schlichte 
Mittheilung seiner Beobachtungen zu beschränken, 
die Ausarbeitung dogmatischer Abhandlungen aber 
andern zu überlassen. 

ERBA UUNGSSCHRIFTEN. 

Erweckungen zur Anbetung Gottes im Geist und 

in der PFahrheit, Breslau, bey Wilh. Gottlieb 
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Korn. JßoT- VIII. und '056 S, in Taschenformat, liehen Lehrsätzen seiner Kirche, müssen wir un- 

Mit einem Titelhupfer. (3 gr.) sein Lesern einige Beweise gehen. •— In einer 
Abendmahlsbetrachtung heisst es: „Wir feyern uh- 

Unter den ascetischen Schriften, welche bis- ter den Gestalten des Brodts und Weins die erha- 
her in der römisch-katholischen Kirche erschienen bene Erscheinung der nähern Gegenwart Jesu Ckri- 
sind, 'behauptet die gegenwärtige einen vorzügli- sti.“ — „Das Brodt verwandelte er in seinen Leib, 
eben Platz. Wenn sie sich gleich weder durch den Wein in sein Blut. So wurden die stärken- 
Reichthum und Neuheit der Gedanken, noch durch den Nahrungsmittel des Körpers, Gestalten, unter 
Stärke und Lebendigkeit der Empfindungen aus- denen seine gläubigen Verehrer und Nachfolger die 
zeichnet: so ist der Inhalt dieser Betrachtungen Heiligkeit seiner Lehre, das Licht seines Trostes 
doch wichtig und angemessen; der Vortrag deut¬ 
lich, ruhig und gefällig; und der Styl rein und 
edel. — In den allermeisten Betrachtungen dieser 
Erbauungsschrift ist der Inhalt aus den Wahrheiten 
der allgemeinen christlichen Religion und Moral 
hergenommen; so dass auch protestantische Chri¬ 
sten den grössten Theil derselben mit Nutzen und 
Vergnügen lesen, und sich dadurch erbauen kön¬ 
nen. — Wo der Verl, aber aut die eigenthürnli- 
chen Lehren seiner Kirche kommt, da ist er, urn 
uns kurz auszudrücken, streng orthodox. — Um 
unser Urtbeil über die vor uns liegende Schrift zu 
rechtfertigen, geben wir unsern Lesern ein Paar 
kurze iui’Ha allgemeinen Inhalts, die wir, wie 
si< s'.ch uns gerade darbieten, ausheben. — In ei¬ 
ne ! nach der Beichte anzustellenden Betrachtung 
heisst cs unter andern: „den Segen eines gerei¬ 
nigten Herzens, eine's gebesserten Sinnes werde ich 
unter deinem Beystande o Gott gemessen. Süsser 
Werden deine väterlichen Woblthaten mir seyn, 
denn ich Werde sie würdiger und dankbarer em¬ 
pfangen. Mit froherer Ahndung wird mich der 
Anblick deines erhabenen Sternenzeltes durchdrin¬ 
gen, denn über ihm sind der geprüften und be¬ 
währten Tugend ewige Wohnungen zubereitet. 
Mit Würde werde ich meine Stelle unter den ver- 
nünltigen Geschöpfen behaupten, weil ich mich 
bestreben will, ihnen nach (meinen) Kräften wohl- 
zutlrun. Freundlicher werden aut der Bahn der 
Pflicht die Fre uden des Lebens mir begegnen, 
denn sie sollen durch Tugend geheiligt seyn! Doch 
misstrauend meiner Schwäche ubergebe ich deinem 
Schutze, deiner Hülfe meine frommen Vorsätze u. 
s. f. “ — In einer Befrachtung auf einen Wochen¬ 
tag, welche von der Flüchtigkeit der menschlichen 
Lebenstage handelt, drückt sich unser Verf. so aus: 
„Die kostbaren Augenblicke (unsers Lebens) haben 
einen unschätzbaren Werth für den Menschen, der 
nach grossen Dingen, nach sittlicher Vervollkomm¬ 
nung, nach Gottes Wohlgefallen, nach seliger Un¬ 
sterblichkeit strebt.. Die Flucht der Zeit bringt 
nicht Verlust: sie ist Gewinn für den, der durch 
vernünftiges Denken, durch starkes Wollen und 
redliches Wirken sie festzubalten sich bemühet. 
Meine Zeit gehört mir, aber ich soll sie Gott und 
der Menschheit zum Opfer bringen. So wuchern 
die flüchtigen Augenblicke für ein höheres Daseyn 
ohne Ende. “ — — Aber auch von der strengen 
Rechtgläubigkeit unsers Verfs. in den eigenthüm- 

umstrahlt.“ — ln einer Beichtbetrachtung kommt 
folgende Stelle vor: „durchdrungen von einem re¬ 
gen Missfallen (über die Sünde) will ich das, was 
mein Gewissen in meinen Gedankeu, Worten und 
Handlungen mit Recht missbilligt, dem Priester 
odenbaren. — In einer andern Betrachtung sagt 
der Verl.: „die vollendeten Gerechten kennen die 
frommen Vorsätze ihrer schwachen sterblichen Nach¬ 
folger aut Erden, und unterstützen sie mit ihrer 
Fürbitte.“ Auch Gebete an die Heiligen kommen 
vor.— DieseErbauungsschrift enthält nämlich: Mor¬ 
gen- und Abendandachten und Gebete; Messgebete; 
Beicht- und Cornmunionbetrachtungen; Betrachtun¬ 
gen auf jeden Tag in der Woche; feyeriiehes An¬ 
denken an die Wohlthaten Gottes, an den vorzüg¬ 
lichsten Festtagen der christlichan Kirche überhaupt, 
und der römisch-katholischen insbesondere; Be¬ 
trachtungen und Gebete für besondere Zeiten und 
Lagen, z. B. am Geburtstage, für die Jugend, für 
das reifere Alter, für Ehegatten, Eltern, Kranke, 
bey dem Anblicke der Natur, Wünsche des Chri¬ 
sten für sein Vaterland, u. s. f. 

Morgen - vnd Abendopfer in Gesängen, von Joh. 

Heinr. pf'ilh. f’P itschel , Pfa rrer zu Igensdorf. 

Dritte verbesserte Ausgabe. Sulzbach, im Ver¬ 

lage der Cominerzienrath Seidelschen Kunst - und 

Buchhandlung. 1308- ß. X. u. 206 S. (1 Thlr.) 

Bey einem Buche, welches durch die beyden 
frühem Auflagen so rühmlich bekannt ist, wie das 
vor uns liegende, ist es genug, das Daseyn einer 
dritten verbesserten Ausgabe anzuzeigen. — Doch 
können wir nicht umhin, es zu bedauern, dass 
der Preis dieser freylich sehr gut gedruckten Schrift 
so hoch ist; indem die ausgebreitetere Nutzbarkeit 
derselben dadurch gehindert wird. 

Predigten für denkende Verehrer Jesu, von J. H. 

B. D r äs ehe, Prediger zu St. Georg bey Ratzeburg. 

Zweyte Sammlung. Lüneburg, bey Herold und 

Wahlstab. lßoß. 3. XVI. u. 430 S. (1 Thlr. 4 gr.) 

Auch dieser Theil der Predigten unsers Verfs. 
zeichnet sich im Ganzen durch interessante Mate- 
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nen, so wie durch eine anziehende und Erbauung 
gebende Darstellung derselben vorteilhaft aus..— 
In einigen Vorträgen ist indessen die Disposition 
entweder nicht strenge genug entworfen, oder 
nicht genau befolgt; auch haschet der Verf. zu 
6ehr nach schonen Bildern und überhäuft seinen 
_B _ Doch sollen diese Bemerkungen 
den Werth des Ganzen nicht herabsetzen: sondern 
Vortrag damit. 

dem Verf., der angelegentlich bemühet ist, sich 
zu vervollkommnen, nur ein Wink seyn, von dem 
er vielleicht bey seinen künftigen Arbeiten Gebrauch 

machen kann. 

Religiöse Vorträge und Lieder. Von Jakob 

Schweizer, Provisor in Murten. Für die Privat- 

Erbauung herausgegeben. Bern , bey Ludwig 

Albrecht Haller, Buchdrucker, 1307. VIII. und 

283 S. 8- 

Der erste Abschnitt dieses Buchs enthält drey- 
zehn Predigten , welche mit warmer Liebe für 
Sittlichkeit und Religion, so wie mit lichtvoller 
Ordnung der Gedanken abgefasst, in einer beredten 

Erbauung von Sprache vorgetragen, und aut die 
Lesern, vorzüglich aus der mittlern Classe zweck- 
massig berechnet sind. — Die dritte Predigt, die 
der Verf. an einem Busstage, wenige Tage nach 
dem Bergstürze bey Goldau , über den I ext: 
,, Wachet! ihr wisset nicht zu welcher Stunde 
euer Herr kommt,“ welcher Text, zugleich der 
Hauptsatz ist, gelialten hat, scheint uns die vor¬ 
züglichste in dieser Sammlung zu seyn. Der Verf. 
wusste jenes Unglück, welches eben damals sein 
Vaterland betroffen hatte , sehr geschickt zu sei¬ 
nem Zwecke zu benutzen. — Die zweyte Predigt, 
welche am Pfingstieste, über Ezechiel 37> 1 ~ >4* 
das Thema: ,, Die Wirksamkeit des Geistes Gottes 
unter dem Bilde einer Neuheitbung der Todten,“ 
aligehandelt , zeichnet sich glcichialls ans. Der 
Plan ist eben so geschickt und künstlich angelegt 
als ausgeführt, und auch mit dem lexte söhnet 
man sich aus, wenn man den Gebrauch sichet, 
den der Verf. von demselben zu machen wusste. 
Mehr Einheit des Ganzen, und treffendere Anwen¬ 
dungen für das Fest an dem diese Predigt gehalten 
wurde, wäre derselben allerdings zu wünschen. —- 
Einige Predigten sind Homilien, z. B. die erste, 
über einen Abschnitt aus der Auierstehungsgeschicbte, 
und die siebente, über die Auferweckung . des 
Jünglings zu Nain, in denen der Verf. in einer 
gefälligen Einkleidung viel Gutes sagt. Diese 
Sammlung enthält auch mehrere Predigten dogma¬ 

tischen Inhalts; welche un3 am wenigsten befrie¬ 
digt haben. Nicht wegen der strengen kirchlichen 
Rechtgläubigkeit des Verfs. ; auch nicht darum, 
weil er , nach seinem eigenen Geständnisse bey 
der Ausarbeitung derselben, JJöderleins Religions¬ 
unterricht benutzt hat: sondern weil der Verf. die 
dogmatischen Lehrsätze selbst auf der Kanzel aus¬ 
führlich docirt; da doch nach unserm Dafürhalten 
nur die praktische Anwendung des Dogma’» dahin 
gehört. Aber gerade diese übergehet der Verf. in 
mancher dogmatischen Predigt ganz; und in an¬ 
dern ist er darin nicht glücklich. Z. ß. In der 
neunten Predigt: ,,Von der Auferstehung der Tod¬ 
ten,“ macht er von diesem Dogma solche Anwen¬ 
dungen, die sich eben so gut, und noch viel bes¬ 
ser an eine Predigt von der Unsterblichkeit der 
Seele angeschlossen hätten. — In einer andern 
dogmatischen Predigt : ,, Vom künftigem Gericht 
und dem Ende der Welt,“ trägt er die Behauptung 
ausführlich vor ; dass die ausserordentlichen Be¬ 
gebenheiten unsrer Zeit wohl Anzeigen des nahe 
bevorstehenden jüngsten Tages seyn möchten; wel¬ 
che Meynung doch eben so grundlos als schädlich 
ist. — Wenn der Verfasser in Beziehung auf die 
Abendmahlsfeyer bloss zu der einzigen Prüfung 
unsrer selbst hinleitet: „Suchest du wirklich beym 
heil. Abendmahle Vergebung der Sünden?“ (S. 17.) 
„Hast du heute bey dem heil. Abendmahle Gnade 
und Vergebung gesucht?“ (S. 26) so gibt er da¬ 
durch eine falsche Ansicht von dem Zwecke dieses 
Mahles; indem dieser Zweck nicht darin bestehet, 
durch diese Feyer Vergebung der Sünden zu su¬ 
chen und zu erlangen, sondern darin, uns bey 
dieser Gelegenheit feyerlieh und lebhaft an Jesum 
und an seine Verdienste zu erinnern , und uns un¬ 
sere Antbeils an denselben zu erfreuen. — Seine 
Texte weiss der Veit. sehr zweckmässig zu behan¬ 
deln. Was aber seine Exegese betrifft: so bleibt 
er, bey solchen Texten, die einer verschiedenen 
Auslegung unterworfen sind, gewöhnlich bey der 
altern Art sie zu erklären, stehen. Die Stelle z. B. 
Joli. 5, 05. wird von der einstigen Auferweckung 
der Todten; und Ap. Gesell. 17, 5 t. von dem Welt¬ 
gerichte erklärt. — So fliessend der Styl des Vfs. 
ist: so ist seine Sprache in diesen Predigten doch 
nicht ganz rein und fehlerfrey. 

Der zweyte Abschnitt enthält fünfzehn, theils 
längere theils kürzere, religiöse Lieder für allge¬ 
meine und besondere Fälle; welche mit Innigkeit 
und Gefühl für das Gute abgefasst sind, viele gute 
Gedanken enthalten, sich durch einen natürlichen 
fliessenden Versbau charakterisiren, und bey diesen 
Eigenschaften gewiss Vielen eine religiöse Unter¬ 
haltung geben werden. 
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JSJ TURGESCHIC TI TE. 

Efttozoorum sive -venninm intestinalium historia 

naturalis. Auctore Carolo Asmnnäo Rudolphi, 

roecl. Doct. et Prof, et scholae veterinär, directore in 

«nivers. Gryphiiw. Volumen I. cum tab. VI. aeneis. 

Amstelaedami sumt. tabernae litcrariae et artium. 

XXV u. 527 S. ißoß. 8- 

Der Verf. übergiebt hier dem Publicum den er¬ 

sten Band einer vollständigen Geschichte der Ein¬ 
geweidewürmer, die eine grosse Lücke in der na¬ 
turhistorischen Literatur ausfüllen und besonders 
dem Ausländer erwünscht kommen wird, da in die¬ 
sem Fache der Thiergeschichte die deutschen wei¬ 
ter als andere vorgeschritten waren, allein die be¬ 
sten neuern Schriften blos in deutscher Sprache ge- 
«chrieben und daher um so mehr dem Ausländer 
fremd geblieben sind. Das vorliegende Werk scheint 
besonders vollständig zu werden und ist mit der 
Klarheit geschrieben, die man von dem Verf. schon 
gewohnt ist. Der Verf. hat seit 17. Jahren gesam¬ 
melt, Reisen gemacht und viel gesehen, ist auch der 
feinem Beobachtungsmethode, der Zootomie und 
des Mikroscopes mächtig und entfernt, von Hypo¬ 
thesensucht. In diesem ersten Bande wird erstlich 
eine wohlgeordnete, mit Kritiken versehene Litera¬ 
tur gegeben, wobey 629 Schriften verzeichnet sind, 
darunter 55 über Bandwürmer; im Ganzen 423. 
Monographien; zweytens die Physiologie der Einge¬ 
weidewürmer vorgetragen. Die Untersuchung der 
’i’hiere, in denen man Eingeweidewürmer finden 
will, muss Statt finden, wenn sie noch ganz frisch 
• iml und sich über alle Theile erstrecken, auch sehr 
oft wiederholt wrerden. Weil die Eingeweidewür¬ 
mer blos in andern Tbieren leben und zu leben be¬ 
stimmt sind, auch ihr ganzes Leben hindurch blos 
darin sich aufhalten; so nennt sie der Verf. entozoa, 
indem er sie dadurch, dass sie mit blossen Augen 
gesehen werden, von Infusionsthierchen und von 
den übrigen LinneUchen intestinis ordine unterschei- 

Erster Hand. 

det und den letztem den nun vollends ganz und 
gar nicht passenden Namen intestina lässt, dagegen 
den in specie sogenannten Eingeweidewürmern den 
Namen entozoa giebt, weil diese Thiere nicht blos 
in den Eilige weiden, sondern an allen Stellen des 
thierischen Körpers Vorkommen. Allein auch so ist 
der Name entozoa nicht frey von aliem Vorwürfe, 
weil es auch Insecten, Sandfloh oder Tscbike, Krätz¬ 
milbe etc. giebt, die blos auf und in dem thierischen 
Körper leben und daselbst sich fortpflanzen; noch 
mehr aber deswegen weil der Name von dem Fund¬ 
orte der Thiere und nicht von einer Eigenschaft 
oder einem Structurverhältnisse hergenommen ist, 
dann auch weil es wohl zu voreilig ist zu behaup¬ 
ten, es gebe keine. Wurmgattung ausserhalb der 
Thierkörper, die mit den Eingeweidewürmern ira 
Bau übereinstimmte; soweit sind wir wohl noch 
nicht mit allen Würmern bekannt, um das zu be¬ 
haupten. Was die Sichtbarkeit der Eingeweide in 
den Entozois betrifft, die der Verf. als Unterschei¬ 
dungsmerkmal dieser Thiere von den Infusionsthie- 
ren, wozu die Zoopbyten gerechnet sind, angibt: 
so möchte diese doch bey manchen der kleinen 

Eingeweidewürmer nicht vorhanden seyn, wie auch 
der Verf. von einer Ligula sagt und Rec. bey ei¬ 
ner kleinen strongylus eben bemerkt, dagegen bey 
den Wasserpolypen sieht man einen Magen sieh be¬ 
wegen, bey den Essigaalen Eyer sich ausbilden. 
Es scheint also des Verfs. Definition der Entozoen 
noch nicht völlig bestimmend. Uehrigens lässt Hr. R. 
unentschieden, ob die Eingeweidewürmer als Classe 
oder Ordnung im Natursystem stehen sollen, indem 
er die Linneischen verrues in folgende vier Abthei¬ 
lungen bringt: 1) mollusca branchiis nervisque in« 
structa, 2) gymjiodela branchiis destituta, instructa 
nervis, wozu auch die oben erwähnten intestina L., 
die ausser dem Körper der Thiere leben, gehören 
müssten, 3) entozoa branchiis nervisque destituta, 
partibus internis distinefis, 4) phytozoa branebiis 
nervisque destituta simplicia, partibus internis non 
dignosccndis, was allerdings ein guter Vorschlag 
ist, wenn nur nicht die Untersuchung der Nerven 
so schwierig wäre, dass sie feine anatomische Kennt- 

[•»] 
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nisse voraussetzte, dergleichen schwer zu 'entwi¬ 
ckelnde Kennzeichen aber können in die allgemeine 
Naturbeschreibung nicht wohl aulgenommen wer¬ 
den. — Die Eintheilung der Eingeweidewürmer ist 
die Zedersche in i) Rundwürmer (nematoidea) mit 
länglichem cylindrischem geringeltem Körper, 2) Ha- 
ikenwürmer (acanthocephali) mit Hackenförmigcm 
Rüssel, 3) Saugwürmer (trematoda), mit Saugelö- 
chem, 4) Bandwürmer, (restoidea) eine sehr wenig 
natürliche Abtheilnng, die gegliederte und ungeglie¬ 
derte Würmer enthält, 5) Blasenwürmer (cystica), 
die in einer Wasserblase eingeschlossen leben. In 
den folgenden Capiteln W'ird die bey verschiedenen 
Arten verschiedene Gestalt aller Theile des Körpers, 
ihre Farbe etc. angegeben, wobey mehrere interes¬ 
sante Bemerkungen verkommen. Die Bewegungen 
der Eingeweidewürmer geschahen zum grössten 
Theil ohne Gegenwart sichtbarer Mukeifasern; sol¬ 
che Bewegungen findet man aber auch bey manchen 
Theilen zusammengesetzterer Thiere, so bey der 
Irij , dem Uterus der rothblütigen Thiere; zum 
Theil durch Fibern; die Rundwürmer, z. B. Asca¬ 
riden haben Muskelfasern , diese treiben die Haut 
und mehrere Lagen nach innen, die die Gcfässe, 
Geschlechtstheile und den Darmcanal umschlingen. 
Bey dem Strongylus lassen sich Querfibern von der 
Haut trennen; bey dem echinorliynchus Gigas fin¬ 
den sich Lagen von Querfasern unter der Haut, und 

.unter den Q)uerfasern liegen die Längsfasern, und 
von diesen gehen einzelne Fäden an alle Theile, 
auch Muskeln, die die Scheide des Rüssels bewegen; 
verkürzen sich die Längsfasern, so entstehen daraus 
die Runzeln. Bey den Bandwürmern sind blos La¬ 
gen von Längs - und Querfasern für jeden einzelnen 
Ring; nur bey einigen Arten gehen Längsfasern aus 
einem Ringe in den anclefn fort; die Fasern sind 
undeutlich; daher trennen sich die Glieder so leicht 
und man hielt einzelne Glieder für ganze Thiere, 
weil sie sieh, vermöge jener Einrichtung der Fa- 
»ern.,‘ auch losgerissen noch bewegten, verkürzten 
und verlängerten. Selbst die Blasenwürmer zeigen 
Fasern; in zwey Bündeln, die vom hintern Theile 
des Körpers in den obern Theil der Blase gehn. 
So häufig nun aber auch die Fasern sind: so finden 
sich doch eigentliche, ändern Thiermuskeln analoge 
Muskeln, das heisst Faserbündel selten und blos bey 
den Hakenwürraern. — Auch harte hornartige Theile 
finden 6ich bey den Eingeweidewürmern ; nament¬ 
lich die Stralenkränze mancher Entozoen; die Be¬ 
stimmung derselben scheint öfter zu seyn , dass sie 
einen Reiz in der Haut, in die sie gestochen wer¬ 
den und Zufluss von Säften verursachen , als dass sic 
den Würmern zum Anhalten dienen sollten; dehn 
sie finden sich auch bey den Blasenwürmern, die 
nie ihren Ort verändern, oder verändern können.— 
Die Nerven scheinen den Eingeweidewürmern zu 
fehlen; man sieht blos Fasern, die sich bey dem 
echinorliynchus in ein straf um fibrarum vereinigen, 
aber ohne Ganglien i jedoch scheinen die Würmer 

Nervensubstaaz zu haben, weil sie willkübrliche 
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Muskelbewegung zeigen; gegen Reize würken', Em¬ 
pfindung von Lust und Schmerz haben; der Verf. 
glaubt daher, die Nervensubstanz sey in der Körper¬ 
masse verstreut, (so wie man auch in den zusam¬ 
mengesetzteren-Thieren die letzten Enden der Ner¬ 
ven nicht erkennen kann und Empfindung an Thei¬ 
len und Stellen sieht, au denen man keine Nerven 
bemerkt). Allein der Verf. wird uns erlauben da» 
für eine blosse Hypothese zu halten. Können Be¬ 
wegungen ohne Muskeln Statt finden, warum soll 
nicht Empfindung ohne Nerven möglich seyn? Ee 
gibt so viele Thiere, die sehr feine Empfindung 
Aind starke Bewegung äussern und dennoch weder 
für die eine noch die andere besondere Organe an 
sich bemerken lassen, W'ie .die Pflanzenthiere; es 
gibt ja Bewegung u, Reizempfänglichkeit bey Pflan¬ 
zen, wo weder Nerve noch Muskel ist. — Respi¬ 
rationsorgane sieht man durchaus gar nicht an den 
Entozoen, doch scheinen sie mit der Oberfläche de* 
Körpers Luft einzuziehen. Die Bildung des Darmca¬ 
nals der Eingeweidewürmer hat vieles Besondere, 
Bey den meisten fehlt der After; bloss die Rundwür¬ 
mer sind damit versehen. Bey den andern sind Ca¬ 
näle der Gefässe, welche den Nahrungssaft herum¬ 
führen, verarbeiten und zu allen Theilen führen. 
Bey den Bandwürmern gehn von den vier Saugeüff- 
nutigen (die sonst einige Beobachter für Saug wäl ¬ 
zen ansehen) vier Canäle an der Seite des Leibe* 
hinunter, aber ohne in eine von den Oeffnungen 
des Körpers (die blos zur Fortpflanzung bestimmt 
sind) sich zu endigen. Der Verf. vermuthet: das» 
die Eingeweidewürmer auch mit der Oberfläche 
ihres Körpers einsaugen durch unsichtbare Poren, 
allein dac geschehe mit Willkühr, so dass sie, wenn 
sie Nahcuhg einnehmen wollen, allerley Stellungen 
annebmen und Windungen machen, um dadurch 
die Poren zu Öffnen oder mehr in das Freye zu 
bringen; -dieses schlie66t der Verf. besonders daraus, 
dass viele Würmer, in Wasser gelegt, anschwrelenl. 
Was die Organe der Fortpflanzung betrifft: so beob¬ 
achtete der Vrf, dass die meisten Eingeweidewürmer 
damit versehen sind und sich begatten; die Uteri sind 
fibrosocellulös; man sieht Querfasern und schief hin- 
laufende Fasern und auf der einen Seite liegen die 
Eyer gleichsam in Zellen; die Eyerstöcke haben 
Längsfibern, die sich nach dem Ausgange der Eyer 
schnell zusamroenwickeln. ln den Eyern, deren ge¬ 
wöhnlich mehrere Tausende vorhanden sind, erblickt 
man oft den gekrümmten Embryo. Bey einigen 
Haken Würmern geht ein Canal vom hintern Ende 
des Leibes nach dem Rüssel und durch ihn wer¬ 
den die langen dünnen Eyer ausgeleert. Die Saüg- 
W'ürmer sind Hermaphroditen, so wde die Band¬ 
würmer; von den einsam lebenden Blasenwürmem 
kennt man die Einrichtung noch nicht. Die Begat¬ 
tung ist bey den Rundwürmern vollkommen; bey 
den Haken würmc-rn scheinen die Männchen die schon 
gelegten Eyer zu befruchten ; bey den hermaphro- 
di tischen Saugwürmern ist die Begattung doch nö- 
thig und scheint durch Zusammenwirken der eit- 



romm beynähe wie bcy den Schnecken zu erfolgen; 
auch die Bandwürmer begatten sich verrnuthlieh 
Paarweise. Die Eyer, welche als Eyer geboren 
werden, haben eine Haut um den Fötus, zwischen 
dieser und der äussern Haut des Eyes ist eine durch¬ 
sichtige Flüssigkeit, Die Jungen , die lebendig ge¬ 
boren werden, haben als Ey 'nur eine einfache Haut 
um sich; olt wird unter ihnen auch noch ein Ey 
mitgeboren; die kbeuuiggeborenen zeigen in ihrem 
Innern noch keine Spur von Darmcanal und andern 
Organen. Die Eyerstocke der alten sind stets in Be¬ 
wegung. Die Eyhar.t hängt zuweilen noch an der 
Spitze des eben gebornen Embryo. Die Eyer schei¬ 
nen, die der ascaris ausgenommen, welche gleichsam 
mit kleinen Erhabenheiten besetzt sind, gar nicht 
mit der Haut der Eyerstocke zusammenzuhängen.; 
also vielleicht mit ihrer Oberfläche Nahrung einzu¬ 
saugen.- Allerdings eine aullallende Bemerkung, die 
aber noch nähere Untersuchung verdient, da bey 
allen andern 'Thierfamilien Verbindung zwischen 
Eyern und EyeistÖcken Statt findet, so lange das 
Ey noch wachst. Bey den Bandwürmern kommen 
die Eyer heraus, indem die Glieder des Mutterihie- 
xcs abgehen, nicht aber durch die Seitenlöcher, also 
nach Zerstörung des Muttortheiles. Diese noch mehr 
auffallende Bemerkung mag der Verf. gegen die ge¬ 
wöhnlich hergebrachte Meynuug selbst vertheidigen, 
Bey d en Blasenwürmern muss man , da weder Eyer 
noch Junge zu sehen sind, an eine andere Entste¬ 
hungsart denken. Das WacEsthum der jungen 
Thiere zeigt nichts besonders auffallendes, als 
dass die Innern Organe anfangs unsichtbar sind 
und erst nach und nach kenntlich werden; 
nur bey dem Bandwurm findet der beson¬ 
dere Umstand Statt , dass die Glieder erst ganz 
kurz sind und dann allmälig länger werden, daher 
erhellet, dass manche Artbestimmungen, die auf 
die verschiedene Länge der Glieder im Verhältniss 
zur Breite sich bezogen, falsch sind. Die Lebens¬ 
dauer ist ungewiss, bloss von der Filaria Medinen- 
sis wejss man, dass sie einige Jahre lebt. Die Ein¬ 
geweidewürmer, die nicht in stets verschlossenen 
Höhlen leben, verlassen den thierischcn Körper, 
den sie bewohnen, wenn er krank wird oder auch 
wenn sie selbst erkranken; im letztem Falle ver- 
luuthlich durch die Bewegung der Organe, die 
aie bewohnen; am öftersten sieht man jenes bey 
den Fadenwürmern der Raupen. — Die Regene¬ 
ration scheint sehr beschrankt zu seyn, denn es 
ist höchst zweifelhaft, dass ganze Theile wieder 
wachsen, und dass der Bandwurm wieder wachse 
und neue Glieder bekomme, ist ganz falsch; der 
Bandwurm wird länger, aber wie schon erwähnt, 
durch Verlängerung, nicht durch Vermehrung der 
einzelnen Glieder. Bloss in so fern ist die Regene¬ 
ration gewiss, dass Wunden verheilen, wie man 
an den Bandwürmern der Gänse, die durch Ger¬ 
stenspelzen, welche die Gänse gefressen haben, 
verletzt worden sind, gesehen hat; allein sind die 
Wunden beträchtlich, so sterben die Eingeweide¬ 

würmer; verletzte 'Rundwürmer kaltblütiger Thiere 
sterben bald, unverletzte leben mehrere Tage in 
Wasser gelegt. Was .die Gegenden betrifft, in de¬ 
nen Eingeweidewürmer gefunden werden, so fin¬ 
det man schon , dass die altern Beobachter auf¬ 
merksam darauf wurden, dass die Einwohner man¬ 
cher Länder mehr an VVjurmzufällen litten als die 
anderen. Nach Pliuius hatten Aegypter, Araber, 
Syrier, Ciücior Spulwürmer, Griechen und Phry- 
gier keine; freylich haben wir aber solcher Bemer¬ 
kungen nur wenige , und sie dürfen auch wohl 
auf keinen. Fall so allgemein ausgesprochen werden. 
Die Organe und Gegenden des Körpers, in denen 
Würmer gefunden wurden, sind so häufig, dass 
man sagen muss; ausser Knochen, Knorpel, Liga¬ 
menten , Sehnen gebe es keinen Theil des Kör¬ 
pers , der nicht Würmer zu enthalten fähig sey. 
Nur allein in der Milz fand man noch keine, und 
die Lebern der fleischfressenden Thiere scheinen 
such frey davon zu seyn , vielleicht wegen der ‘ 
Schärfe der Galle , da hingegen die Lebern der 
Grasfresser oft von Würmern wimmeln. Das Ueber¬ 
geben eines Eingeweidewurmes ans einem tliieri- 
schen Körper in den .andern, vollends gar die .spe- 
cifische Verwandlung eines solchen vorgeblichen 
Lebe Käufers muss nach Schlüssen und Erfahrungen 
geiäugnet werden; nur das hat man einmal beob¬ 
achtet, dass Eingeweidewürmer eines Fisches in 
dem Magen einer Ente nach einigen Tagen noch 
-lebten; allein ob sie noch länger würden forfgeiebt 
haben, ist noch immer ungewiss; denn wäre das, 
so müsste man in den Eingeweideu der Fleischfres¬ 
senden Thiere und Fische öfter die Eingeweide¬ 
würmer der von ihnen gefressenen Thiere finden, 
was aber gar nicht geschieht. Uebrigens aber muss 
bemerkt werden, dass gar nicht jedes Thier seine 
eignen Würmer habe , sondern viele Wnrmartcn 
sind niehrern Thieren gemein, aber zum Theil ge¬ 
rade solchen, wo ein Lieberwandern der Würmer 
von einem in das andere geradezu undenkbar ist. 
Das wichtigste Capitel ist das von der Entstehung 
der Eingeweidewürmer, doch ist das Resultat des¬ 
selben durch anderweitige Beobachtungen anderer 
Naturforscher schon so weit vorbereitet, und zuru 
Theil schon anerkannt, dass es bey Weitem nicht 
die Sensation mache« kann, die es vor einigen zehn 
Jahren erregt haben würde. Dass Eingeweidewür¬ 
mer ausserhalb thierischer Körper lebend und wach¬ 
send gefunden worden seyen, war eine falsche Be¬ 
merkung, entstanden durch Miskennung von Wür¬ 
mern, die ausserlich einige Aehnlichkeit mit Ein¬ 
geweidewürmern haben , aber in ihrer Structur 
und Lebensart himmelweit verschieden sind, wi« 
die Regenwürmer, Gordius etc. Auch ist es un¬ 
möglich, dass dergleichen Würmer, wenn sie in 
den thieriechen Körper kommen, dort in Einge¬ 
weidewürmer verwandelt würden; das erklärt je¬ 
der Zootom für Unsinn ; auch weiss man, dass 
diese und die wahren Eingeweidewürmer nie auch 
nur eine Art von solcher Metamorphose bestehen 
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wie sie etwa bey Insecten vorkommt. Es muss 
also angenommen werden, dass die Eingeweide¬ 
würmerentstehen, wo sie gefunden werden, denn 
ä) sie kommen crwähntermassen nicht von aussen, sie 
sind angeboren, man findet sie in ungebornen und 
neugebornen Früchten, 3) sie leben und vermeh¬ 
ren sich cka, wo man sie findet, sind also nicht 
durch Zufall dorthin gekommen, sondern für ihren 
Wohnort bestimmt und geschaffen, 4) sie kommen 
in allen Theilen, auch in ganz abgesonderten Räu¬ 
men derselben vor, 5) sie werden meist nicht be¬ 
merkt und schaden in nieht zu grosser Menge dem 
Theile, in dem sie wohnen, nicht, 6) sie sind 
in verschiednen Thierkörpern specie verschieden, 
7) sie haben eine eigne Structur, 8) sie können 
auch nicht von den Aeltern in den Fötus kommen; 
vom Vater versteht sich das ohnedem, aber auch 
nicht von der Mutter, denn sonst müsste die Mut¬ 
ter allemal die Wurmarten haben, die das Kind 
hat, dagegen streitet aber die Erfahrung; sodann 
könnte man sich auch^keinen Weg denken, wie 
die Würmer von der Mutter in das Kind kämen; 
die Eyer sind zu gross, als dass sie durch die Ge- 
fässe dringen könnten, sie sind weit grösser als 
die Blutkügelehen; nun gibt es ferner lebendigge¬ 
bärende Entozoen . die Jungen dieser können dann 
nun gar nicht in den Gelassen fortgebracht werden; 
sie können auch nicht durch das Säugen in den 
Körper des Kindes kommen; denn an den Warzen 
müsste man sie häufig sehen, wenn das Statt fin¬ 
den könnte. Es bleibt daher kein anderer Ausweg, 
als anzunehmen, sie entstehen durch generatio ae- 
quivoca, durch eine Ausartung der Säfte ; diese 
kann Statt finden an verschiedenen Stellen des Kör¬ 
pers, entsteht leicht im zarten Alter, im zweyten 
Geschlechte, bey besonderer Lebensart und schwa¬ 
cher Constitution, alles Umstände, von denen man 
weiss, dass sic Wurmzufalle oft mit sich führen. 
M an hat auch äusserlich - ähnliche, nur nicht selbst¬ 
ständig lebende Gebilde, z. B, Hydatiden aus verdor¬ 
benen Säften entstehen sehen; e6 ist also gewiss, dass 
die Säfte eine Geneigtheit haben, etwas pseudorga- 
nisches oder organisches entstehen zu lassen. Diese 
Erklärungsart passt in allen Fällen, wo über das 
Daseyn der Würmer an besonclern Stellen Frage 
entsteht. Nur sind folgende zwey Umstände be¬ 
sonders noch zu bemerken : 1) die einmal entstan¬ 
denen Würmer pflanzen sich zum grössten T heil 
gewiss durch Zeugung und Eyer fort, e) es ist 
auffallend, dass unter denselben aber auch ganz 
verschiedenen Umständen immer dieselben Arten 
von Würmern entstehen , dass nicht neue For¬ 
men, sondern alle nach einem Urtypus jeder Art 
gemodelt entstehen; allein diese Erscheinung hängt 
eben so von bestimmten Naturgesetzen ab, als die 
Entstehung vollkommner Thiere; es ist einmal die 
Einrichtung, dass gerade nur diese Formen entste¬ 
hen sollten. Ob nicht noch einmal andere Wurm¬ 
arten entstehen , ob nicht neue Ausartungen der 
Säfte neue Bildung verursachen werden, ist weder 
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zu bejahen noch zu verneinen; möglich ist es'im- 
mer, allein, dass es auch nur einmal wirklich ge¬ 
schehen sey, noch nicht bewiesen. — Diese Schlüsse 
sind bey keinem natürlichen Produkt so entschei¬ 
dend zu sichern, als bey den Eingeweidewürmern, 
und die Geschichte dieser Thiere ist die wichtigste 
Stütze der Lehre von der generatio aequivoca; sie 
ist weit sicherer, als die von Schimmel und Pilzen 
hergenommenen Beobachtungen, welche andere Er¬ 
klärungsarten nicht mit der Schärfe ausschliessen, 
und noch dazu durch Träumereyen mancher Halb¬ 
wisser vom Uebergehen einer (im Wesen und inner« 
Bau ganz verschiedenen) Pflanzenform in eine an¬ 
dere, und das tölpische post hoc ergo ex hoc or* 
tum, schwankend, einigemal verächtlich geworden 
sind. - 

Im dritten Abschnitte folgt nun das für die No¬ 
sologie Gesammelte des Verfs., was eigentlich zur 
Naturgeschichte nicht gehört, jedoch für den Men¬ 
schen als Mensch wichtig genug ist. Die Resultat« 
der verschiedenen hier aufgestellten Bemerkungen 
sind: dass die Eingeweidewürmer bloss sich leben, 
durchaus dem Körper, in dem eie leben , nicht* 
nützen, dass sie nicht, wie einige Schriftsteller ge¬ 
glaubt haben, eine vortheilhafte Reizung der Ein¬ 
geweide verursachen: dass sie aber wohl schädlich 
werden, allein weder so oft, noch in dem Grade, 
als man geglaubt hat; sie verursachen viel seltner 
Krankheiten, als die Schriften angeben; eie machen 
keine eigne und allgemeine Krankheit, keine dispo- 
sitio verminosa; sie entstehen und vermehren sich 
bey Asthenie und Scropheln und verschwinden mit 
dieser; bloss wenn sie in ausserordentlicher Menge 
da sind oder der Körper ungewöhnlich reizbar ge¬ 
worden ist, schaden sie. Es können durch Würmer 
örtliche Krankheiten entstehen, besonders bey Thie- 
ren. Unter den menschlichen Eingeweidewürmern 
kann ascaris lumbricoides und taeniae Convulsionen 
und Krämpfe, ascaris vermicularis beschwerliches 
Zucken, filaria Medinensis Schmerzen unter der 
Haut verursachen; die andern den Würmern zuge- 
schriebenen Krankheiten entstehen von andern Ur¬ 
sachen. Eben so ist das Durchbohren der Därme 
gewiss höchst selten oder fast nie von Würmer« 
allein bewirkt; gewöhnlich hatten die Därme bran¬ 
dige Stellen, wo Löcher fast von selbst entstehen 
konnten; denn bey Ungeheuern Anhäufungen von 
Würmern waren die Därme nicht durchbohrt und 
andremal waren es nur einzelne Würmer, denen 
eine solche Gewalttätigkeit zugesclirieben wurde. 
Eben so sind die Anhäufungen von Würmern nicht 
Ursachen von Zurückhaltung der fecum, oder gar 
von ileus und hernia incarcerata. Die Würmer in 
den Anevrysmen der Pferde, Bisamschweine und in 
Auvergne der Hunde waren nicht Ursache, sondern 
Produkte der Krankheit. Die Zerstörungen ganzer 
Eingeweide, in deren leeren Räumen man Würmer 
fand, waren nicht von Würmern verursacht; das«- 
Würmer im Gehirn gefunden Wurden , ist itnge 
wisa und zweifelhaft; sie landen sich aber inov-ei 
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len in den Augen der Pferde, in der Naee des 
Menschen Spulwürmer, prionoderma rhinarium bey 
Pferden und Hunden, ein anderer in der Trommel¬ 
höhle des Braunfisches, oft in der Lunge, Leber, 
seltner im Pancreas; und überall sind sie nicht die 
Ursachen der Zerstörung; eben so wenig in den 
Fällen, wo man in einer ganz ausgehöhlten und 
in eine Membran zusammen geschwundenen Niere 
Strongylos fand; hier verursachen sie nicht einmal 
Schmerz, so lange sie noch in der Niere waren, 
•ondern erst dann, wenn sie in die Ureteren oder 
die Blase drangen. Bey diesen Dingen scheint aber 
der Verf. doch in der Behauptung der Unschädlich¬ 
keit der Würmer zu weit zu gehen; gewiss kann 
der Druck und Reiz der Würmer dazu beytragen, 
dass Organe sich verzehren; dass das Daseyn der 
Würmer sich nicht verrieth, kann sehr wohl darin 
seinen Grund haben, dass überhaupt oft wichtige 
Leiden und Zerstörungen edler innerer Organe Statt 
finden, ohne dass irgend ein auffallendes Symptom 
dahin zeigte. Dass die Wirkungen von Druck, die 
mau Blasenwürrnern zuschreibt, bloss verursacht 
sc; n sollen durch die Hydatide, in der das Thier 

v\ ohnt, nicht durch das Thier selbst, ist w ohl auch 
zu allgemein gesagt, denn sehr oft ist die Haut der 
Hydatide so derb über den Blasenwurm gespannt, 
dass zwischen Wurm und Haut der Hydatis fast 
gar kein Wasser sich findet:, und dass die äusser- 
lich sichtbare Hervorragung der ganzen Finne blos 
dem darin sich aulblähenden Wurme, nicht der 
Hydatis allein zugeschrieben werden muss. Was 
die Zeichen von Gegenwart der Würmer an le¬ 
benden Menschen betrifft r so ist hier nicht eines 
allein hinreichend zur Entscheidung, sondern das 
Zusamroenseyn mehrerer; denn bnempfindlichkeit 
der Pupille etc. zum Beyepiele rührt zuweilen auch 
von andern Umständen und Reizen her. Der Verf. 
nennt noch eine Menge von anhhelminticis, jedoch 
nur bekannte, und erwähnt endlich die Insecten, 
die als Schmarozer in und auf andern Thieren le¬ 
ben; wo jedoch noch viel zugesetzt werden könnte, 
wenn anders dieser Abschnitt ein wesentliches Stück 
in der Entozoologie wäre. 

Wir haben uns bey Anzeige dieses Werkes 
»iemlich lange verweilt, um den ganzen Plan und 
die Vollständigkeit dieser Prolegomenen desto augen¬ 
scheinlicher anzugeben; wir erwarten das System 
und die Beschreibungen der einzelnen Thiere, auf 
welche man beyra Lesen dieses ersten Bandes oft 
begierig wird. Möchte nur in den folgenden Thei- 
len der Text besser corrigirt werden, denn man 
triilt oft aut unangenehme oder entstellende Druck¬ 
fehler, z. B. S. 519 zwey Druckfehler auf einer 
Seite. Die Kupfer sind ziemlich gut, allein sie 
gehören gar nicht zu diesem Bande,' sondern zu 
dem folgenden. Der Verleger hat die sonderbare 
Idee gehabt, es müsse der erste Band auch Kupfer 
haben; vielleicht hat er gedacht, der Leser muss 
doch auch etwas zu bildern baöen, oder der Leser 

Werde den ersten Band nicht kaufen, wenn er 
nicht zur Vollständigkeit der Bildersammlung ih* 
nothwendig mit haben müsste. 

en er kl orJniE der medicin. 

Ueber die innere Form der Medicin, von D. August 

Eduard Kessler. Jena und Leipzig, b. Gabler, 

1807. 14c S. 8- 08 Sr*) 

Die innere Form wird vielen Lesern, die mit 
den Worten bestimmte, klare Begriffe zu verbinden 
pflegen, als ein hyderoxylon verkommen. Wir ha¬ 
ben ihnen durch unsre Rubrik die Mühe des Nacb- 
sinnens erspart, wras sie bey jenen Worten denker» 
und im Ruche suchen sollen. Es verdient dasselbe, 
obschon es unvollendet aus den Händen des Verle¬ 
gers kommt, den die blutigen Tage bey Jena um 
das noch nicht völlig abgedruckte Manuseript brach¬ 
ten, wo noch an keinen Ersatz zu denken war, da 
der Verf. bereits nicht mehr lebte, eine genauere 
Anzeige, da es, wenn auch nicht durchgebends, 
doch manchen wahren und scharfsinnigen Gedanken, 
manche neue Ansichten enthält, manche isolirte 
Erscheinung im gesunden und kranken Organism 
besser verbindet, die Rundung des ganzen Fefiles 
der Heilkunde befördert, und überhaupt die Ency- 
klopädie der Heilkunde nicht genug durehgearbeitet 
werden kann. Der Verf. geht als Natuiphilosoph 
seinen eignen Weg und weicht von den Lehren der 
Väter oft sehr bedeutend ab. Hie und da muss 
eich reimen, was nicht zusammen gehört. Das ist 
in unsern Zeiten gewöhnlich und fällt nicht mehr 
auf. Wenn nur das System fertig wird, auf Halt¬ 
barkeit verzichten wir bey der Grundlage. Auch 
die gedehnte Sprache, der verzerrte Styl, die bäuri¬ 
sche Behandlung des Lesers, der sich unendlich oft 
mit dem herrlichen ihr beehrt findet, die bittre 
Polemik, die alles für schlechte Waare erklärt, nur 
die eigne ausgenommen, die häufigen Wiederholun¬ 
gen und noch so manche andre Tugend der moder¬ 
nen naturphilosophisch - ärztlichen Schriftsteller, die 
auch unser Verf. an sich trägt, gehören zu den 
Dingen, an die man gewöhnt ist, die ein Recens. 
nicht mehr tadeln darf, die jeder Leser hier um so 
eher verzeihen muss, da der Verf. nicht mehr kann 
zur Rede gestellt werden. — In drey Abschnitten 
wird zuerst vom JBegrijj der Jledicin (j. t; dann 
von der idealen Seite der Medicin $. 24« endlich 
von der realen Seite der Medicin $. 134 gehandelt. 
Medicin ist nicht Wissenschaf t, weil sie Beziehung 
ausser sich hat und nicht blos absolutes Verhältnis 
in sich ist; Mediciti ist nicht Kunst, weil sie nicht 
blos, nicht überall auf etwas Aeusseres sich be¬ 
zieht, nicht überall auf Objectiviren ausgeht, son¬ 
dern auch reines Wissen hat: sie ist Inbegriff von 
Kunst und Wissenschaft und «chlieast zw ey Sphii* 



>rcn mi ‘sich ♦ -deren ehrte als 'herrschende Idealität 
rr scheint, die andere als überwiegende Realität auf- 
-tritt- Jener, der wissenechaftlichen Seite der Me- 
dicin äst es blos um Erkenntniss zu thun, diese 
sticht Ideen zu ebjecliviren, und hat also in ihrer 
Theorie zwey Seiten, die ideelle, nach anv/end* 
barem Wissen strebende (Therapie) und die reelle, 
welche sich auf die Ausübung selbst bezieht, die 
wirkliche Kunstausübung, Klinik. Das unmittel¬ 
bare Object der Medicin ist die organische Natur 
des Menschen : nicht .die organische Natur über¬ 
haupt, nicht der Mensch überhaupt, ein freyhan¬ 
delndes Wesen, dessen moralisches und bürgerli¬ 
ches Vcrhältniss die Medicin nichts angeht. Thier- 
und .Pflanzenqr z ne-ykunde gehören^ihr nicht an etc. 
Ideale Seite der Medicin. Sic belasst die Erkenut- 
niss des Lebens in seiner Einheit, Physiologie: 0. 51- 
die Erkenntniss des Lebens in seiner Differenz, No¬ 
sologie3; 0. 76. die Erkenntuiss der Aussenwelt in 
Beziehung auf den Organismus, Heilmitt eilehre: 
\j. 111. — Durch Erfahrung ist keine wahre Er- 
kennte iss zu erlangen, nur Speculation gewährt 
Wahrheit, durch Speculation ist alle Erkenntniss 
in der Medicin. Speculation ist das Schauen der 
Dinge in ihrem Unwesen, in ihrer ewigen Wahr¬ 
heit. Die Physiologie erfasst zuerst die Idee de» 
Lebens und verfolgt dann dasselbe durch das Ganze 
des Organismus. Nur die unendliche Seite des Le¬ 
bens, in der es dem U.rbilde des Ganzen gleicht, 
greift die Physiologie auf, nicht das Leben über¬ 
haupt, noch weniger die endliche Seite, in der es 
als ein von der Uridee zurücktretendes , in der 
Form beschränktes, erscheint, in dem das Differente 
herrschend vortritt. Das Leben, von dem ausser 
Troxlcrn noch keiner die wahrhafte Idee gegeben, 
ist das Wesen des Organismus selbst und als solches 
die absolute Identität des Einen und Vielen dessel¬ 
ben : Tod ist Negation dieser Identität, das abso¬ 
lute Zerfallen der Lebenseinheit in das Viele. Das 
Anorgische (sic!) ist gleicli zu achten dem Teilten, 
da es als zerstreutes Daseyn erscheint, dem die 
Einheit gehricht. Eß ist das Element des Sinnes. 
Dieser fasst nur das Viele auf, Einheit ist ihm 
fremd. Das Lehen bietet verschiedene Seiten der 
Betrachtung dar: es sind in diesem Ganzen \vie: 
der Sphären, als Einheit einer subaumivten Viel¬ 
heit. In der Erde, als einem geschlossnen Ganzen, 
muss der Organismuss sein Urbild haben. GfetcIT 
jedem andern Naturwesen stellt sie sich von einer 
doppelten Seite dar; als ein vom Allgemeinen der 
Natur Isolirtes und wieder in da3 Ganze Zurück¬ 
gebildetes. Princip der Isolation ist die Schwere, 
der Rückbildung das Licht. Die concrcten Formen 
sind: für jene der Magnetismus, für diese der Elek- 
tricismus. Allgemeiner Repräsentant dieses letzten 
ist die Atmosphäre. Diese Urformen entdecken wir 
auch in dem Organischen auf der Erde. Die Pflan¬ 
zenwelt ist das Bild des Magnetism. Das Gesammt- 
lebcn der Pflanze ist nur auf individuelles Seyn be¬ 

zogen, 'zrz Reproduction, wodurch das organische 
Wesen als Individuum und als Gattung besteht. Es 
ist Leben in sich, Schlummer, Schlaf. Erwachend 
aus diesem und übergehend ins allgemeine Aeussere, 
tritt das Leben als AnimaHtät auf, ist Sensation. 
Das Thier hat Reproduction nur als Accidens seiner 
Substanz ausgenommen. Beyde Gegensätze des Le¬ 
bens, die sich in den Pflanzen und Thieren nur .ein¬ 
seitig, als Reproduction und Sensation offenbaren, 
vereinen sich als Ganzes im Menschen, .sind in ihm 
zur Einheit verknüpft, durch Erkenntniss. Die Re- 
produetion ist stetes Aufhören und neues Werden 
seiner Selbst. Diess Werden hat durch Aufnahme 
von Aeussern, und Bildung dessen in Inneres zwey 
Seiten: Assimilation (durch Venosität) und Wachs¬ 
thum (durch Arteriosität), deren Indifferenz, (Cen¬ 
trum der Reproduction) die Ernährung ist. Das 
Herz ist das Centralorgan der gesammten Repro¬ 
duction. Zur Assimilation gehören: 1) die Respi¬ 
ration, mittelst des Lungensystems, in der Brust¬ 
höhle, durch die Pleura umgrenzt. Durch sie geht 
uas Atmosphärische in seinem elektrischen Verhält- 
niss in den Organismus ein; 2) deren Gegensatz, 
Digestion, durch das in der Bauchhöle vom Peri- 
tonäum umkleidete Darmsystem , wodurch das Aeus¬ 
sere in seinem magnetischen Verhältnisse in den 
Orgauism eingeht; 3) die höhere Potenz der Dige¬ 
stion, Absorption, die sich in der Organisation als 
Lymphsystem darstellt. Das Wachsthum besteht in 
Exhalafion, .Secretion und deren Indifferenz, der 
Excretion, und stellt sich dar im allgemeinen Hus¬ 
sein Hautsystem, eingeschlossen dessen Entwicke¬ 
lungsstufen, unter denen die Zeugung die höchste 
ist. Nicht nur die Möglichkeit seiner Selbst als In¬ 
dividuum ist durch die Reproduction im Orgauism 
gegeben, sondern zugleich als Gattung, in der die¬ 
selben Normen der Reproduction, wie beyra Indi¬ 
viduum nachgewiesen werden können; so zwar, 
dass die entgegengesetzten Pole an versebiedne Ge¬ 
schlechter vertheilt erscheinen, und in deren Ver¬ 
einigung ihre Synthese finden. Die differenten Mo¬ 
mente der Sensation entsprechen denen der Repro¬ 
duction, und sind Empfindung (Sensibilität) und 
Bewegung (Spontaneität). Die Vorstellung ist die 
Indifferenz beyder. Organisches System der Sensa¬ 
tion ist das Hirn mit seinen Verzweigungen. Der 
Sensibilität gehören die Sinnorgane, der Bewegung 
das willkührliche Muskelsystem an. Auf die Vor¬ 
stellung bezieht sich, als Centralorgan, das thieri- 
sche Hirn, sensorium commune. Die Indifferenz 
beyder Seiten des Organismus, der Vegetabilität und 
Animalität, das heisst die Erkenntniss zerfällt in 
die ,Erkenntniss ins Besondre, als Gegensatz vom 
Handeln und in das Wollen. Die Vollendung des 
Hirns entspricht dieser Dimension des Lebens in 
der Organisation. Im Menschen ist das Hirn das 
Hervortretende und Herrschende durch die organi¬ 
sche Bildung des Gesammten: in die vorherrschen¬ 
de Hirnbildung fällt die gesammle Gestaltung des 
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menschlfchen Organism zurück. — Die Anatomie 
ist die äussere Seite der Physiologie. Beyde sind 
eins und dürfen nur in ihrer Synthese durchge- 
iührt, nie getrennt, nie von einander gesondert 
Werden. Anschliessen würden sich vergleichende 
Physiologie und Anatomie, \v n sie nicht über¬ 
haupt ausgeschlossen wären vom Gebiet der Medi- 
cin. — Nosologie bildet die zweyte entgegenge¬ 
setzte Dimension' des medicinischen Wissens, ob¬ 
schon sie weniger reines Wissen ist, als Physiologie, 
mehr Besonderes und Endliches. Sie soll nemlich: 
1) das Wesen der Krankheit erkennen; 2) die Krank¬ 
heit construiren , Aetiologie, besser Pathogenie ; 
3) aus ihren Symptomen entwickeln, Symptomato¬ 
logie. Krankheit ist als beginnende Negation des 
Lebens, ein anfangendes Sterben, von dem Wesen 
des Organism ausgeschlossen und rein accidentell. 
Noch niemand hat den Begriff der Krankheit rich¬ 
tig gegeben. Der Verf. macht die ersten Ansprüche 
darauf und bestimmt ihn dahin , dass Krankheit 
herrschende Differenz im Organism zwischen dem 
Einzelnen und Ganzen, oder Miss verbal tniss des Indi¬ 
viduellen zum Gesammten sey. Jede Krankheit muss 
also ohne Ausnahme eine örtliche se}rn. Aber das 
Produkt der Krankheit könne ein Aligemeinleiden 
des — durch die Krankheit in sich zerfallnen, in 
Zwiespalt gerathnen — Ganzen werden. Die Ein¬ 
wirkung der 1 Aussenwelt auf den Organismus kann 
nie Ursache einer Krankheit werden, nur eine Ver¬ 
änderung im Organism bewirken, nicht Krankheit, 
die nur erst aus dem Verhältnis des Organism in 
sich selbst erwächst. Der Organism verfällt durch 
sich selbst, vermöge seines bestimmten Lebenslaufs 
in Krankheit. Doch kann auch auf einem aweyten 
Wege Krankheit entstehen; wenn nemlich ein Ein¬ 
fluss von Aussen den Organism in irgend einer Be¬ 
sonderheit so differeneirt, dass die Totalindiiferenz 
dieselbe nicht wieder auszulöschen und unter den 
Begriff d es Ganzen zurückzuführen vermag. Jede 
solche Einwirkung von Aussen ist Ansteckung, In¬ 
einsbildung der äussern Differenz mit dem Orga¬ 
nism. ,,So fallen nicht nur alle iucitirenden Schäd¬ 
lichkeiten unter die Kategorie der Ansteckung, und 
es wird jede Krankheit zur ansteckenden, was der 
Verl, auch behauptet; sondern“ es gibt auch eine 
psychische Ansteckung, die durch lebhafte Vorstel¬ 
lungen. Die Symptome sind die Objeetivwerdende 
Krankheit. Man muss sie im Geiste der Krankheit 
schauen, sonst haben sie keinen Werth und sind 
unsichere Leiter. Die Semiotik ist nur Pieflex der 
Symptomatologie und kann als eigner Zweig der 
Medicin nicht bestehen. — Auf die in der Physio¬ 
logie erkannten Grundformen des Lebens wird nun 
folgendes Schema der allgemeinen Krankheitsformen 
gebaut: 1) Krankhaft hervortretende lieproduction, 
Schlaf. . Ilieher gehören die Geschlechter Sopor, 
Paralysis, Apoplexia, narkotische Vergiftungen, 
Asphyxie ; 2) hra/ikhaft hervortretende Sensation, 
krankes Erwachen des Lebens aus sich, Schmerz, 
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Couvulsionen, • Spasmen. 5) Krankhaft hervorire- 
tende Intelligenz. Geisteszerrüttung , .Wahnsinn,, 
krankhaftes Wollen, Manie. „ Die besondern Krank¬ 
heiten , die als Differenzen der Assimilation etc. 
erscheinen , müssen wir hier übergehen. “ — 

Die Heilmittellehre S. 108 muss das Wesen einer 
jeden Potenz aufzeigen, mit welchem sich zugleich 
das Verhältnis« dieser Potenz zum Organismus gibt 
und hat ihre Aufgabe gelösst, wenn sie das Aeusse- 
re in diesem Verhältnis« in seiner bestimmten Wir¬ 
kung auf den Organism erkannt und nachgewiesen 
hat. Als jDiätetik fasst sie das Aeussere in seinem 
indifferenten Verhalten zum Organism auf, als ei¬ 
gentliche Materia medica nimmt sie die differentem 
Momente des Aeussern. Nur die Erkenntniss des 
Wesens der Potenzen belehrt uns über Kräfte und 
Wirkungen derselben, keine Beobachtung und Er¬ 
fahrung kann dahin führen. Darum muss zuerst er¬ 
kannt werden , als welches Glied im Leben der 
Erde, oder im Pteich der organischen Wesen eine 
Substanz auftritt: denn ist ihr Verliältniss im All¬ 
gemeinen erkannt, so sind damit auch die äussern 
Beziehungen gegeben. Die einzige Wirkung eines 
äussern Einflusses auf den Organism ist, dass er 
mit seiner eigenthümlichen Differenz den Organism 
aus seinem dermaligen Indifferenzverhältnisse diffe- 
rencirt, eine bestimmte Form aus dem Ganzen hervor^ 
hebt. Die Differenz des Aeussern mit dem Organiem 
wird ausgelöscht, das innere Verliältniss der äussern 
Potenz dem Organism eingebildet. Dieser ist im Mo¬ 
ment der Einwirkung nicht das Active, sondern wird 
dieses nun erst, indem er die Wirkung als gesetzte 
Differenz wieder aufhebt und im Ganzen indifferent 
zirt. Die Differenzirung ist nur active Einwirkung 
des Einflusses, der Organism selbst wird bestimmt 
und zwar nach einem dreyfaehen Verhältnisse: 1) 
die Einflüsse atficiren den Organismus so unbedeu¬ 
tend , dass er sie, ohne differeneirt zu werden, asßi- 
milirt; Nahrungsmittel, Luft u. s. w. 2) sie diffe- 
renciren zwar den Organismus, doch so, dass er sie 
wieder indifferencirt; Heilmittel. 3) sie differenci- 
ren ihn so, daßs die Differenz nicht wieder ge¬ 
hoben werden kann; Gifte. Die Heilmittel zerfal¬ 
len in Stoffe, in welchen 1) das magnetische oder 
2) das elektrische Verhaltniss am entschiedensten 
im Leben hervortritt und solche, 3) wo beyde Di¬ 
mensionen einander durchdringen. Zur ersten 
Classe gehören vorzüglich vegetabilische Stoffe, be¬ 
sonders die schlafmaclienden Pflanzen , au die sich 
der Weingeist anschliesst. In der zweyten stehen 
die Säuren: der dritten gehört der Aethcr an. Wie¬ 
wohl diese Dimension nicht in ihrer Reinheit, son¬ 
dern mit überwiegendem Hang zur Acidität erscheint. 
Die aromatisch - ätherischen Gewächse bahnen da¬ 
durch, dass sie von der zweyten etwas annehmen» 
den Uebergang zum Aether und sind gleichsam ver¬ 
flüchtigte Narcotica, Die Kalien dagegen machen 
den Uebergang von der zweyten Dimension zur er¬ 
sten. Ihnen sind die eogemtnutsn scharfen Pflanaca 
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verwandt, entgegenstellend aber die Hltem, wel¬ 
che die Assimilation erheben. Die Metalle fallen 
in die magnetische Dimension, — Reale Seite der 
Medicin S. 130. Dieser Abschnitt ist unvollendet 
und verräth hier und da, besonders gegen das Ende 
hin, eine nachhelfende Feder. Nur die eine Dimen¬ 
sion, die Theorie der Medicin als Kunst ist abge¬ 
handelt, die entgegenstehende und indifferente, Kli¬ 
nik und Technik mit allen ihrem Zweigen, Phar- 
macie, Staatsarzneykunde etc. vermisst man. Theorie 
der Medicin als Kunst ist Therapie, =: Deetruction 
der Nosologie, denn sie sucht die Krankheit zurück¬ 
xubilden in das Ideal des Lebens, in die Gesund¬ 
heit und lösst ihre Aufgabe dadurch, dass 6ie zeigt, 
\yie die Differenz unter die Einheit des Ganzen ge¬ 
bracht, wie sie im Gesammten wieder indifferen- 
cirt werden mag. Die Therapie zeigt aber bloss 
den Weg, die Construction der Nosologie zu ver¬ 
nichten, die Destruction selbst ist Sache der medicini- 
schen Technik, die sich zur Therapie (oder der 
ideellen Seite des realen Gebiets der Medicin) ver¬ 
hält, wie das Ideelle zum Reellen. Krankheit kann 
in Gesundheit nur dadurch zurückgebildct werden, 
dass die der Krankheit entgegengesetzte Differenz 
im Organism gehoben wird, also durch Erzeugung 
einer andern entgegengesetzten Krankheit: z. 11. 
Krampf durch Betäubung. Doch ist, um Krank¬ 
heiten zu heben, nicht allemal ein Gegensatz 11Ö- 
thig; sondern die Differenz kann unmittelbar durch 
die Einheit verwischt, in sie aufgenommen, also 
Krankheit unmittelbar durch Gesundheit gehoben 
werden, und zwar einmal durch die Heilkraft der 
Natur, oder das Indifferenzvermögen des Ganzen, 
durch welches dasselbe als ein Ganzes zu bestehen 
strebt; zweytens durch den Contact mit Gesunden; 
z. B, durch Magnetism. Auch die WundercuTen der 
Heiligen gehören hieher, denen ein frommer Wun¬ 
derglaube von Seiten der Ei-kranktcn entgegen 

kam. 
Mit möglichster Sorgfalt und Treue, und so 

viel als es anging, nach den Worten des Verfs. ha¬ 
ben wir vorstehende gedrängte Darstellung seiner 
Ideen, entworfen. Wir mochten weder Eiläuteruu- 
gen, noch Widerlegungen, nicht Prüfungen oder 
Bestätigungen einzelner Sätze vornehmen. Das 
Ganze ist doch zu sehr Skizze, die nöthigen Be¬ 
lege sind oft nur angedeutet, oft vergessen und 
fehlen oft ganz. Missbilligen müssen wir, die in 
Hinsicht der Heilkunde zu grosse Beschränkung des 
Wissens, die scharfe Trennung desselben von dem, 
was der Verf. Kunst, oder reale Seite der Medicin 
nennt, die er auch nicht mit Consequenz durch¬ 
führen kann. Den grössten Theil der im Gebiet 
de» medicinischen Wissens oder der ideellen Seite 
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aufgestellten Lehren, Verdankt eT der Erfahrung, 
die so schändlich gemisshandelt, doch auch einmal 
in einer Anmerkung wieder zu Ehren gebracht 
wird. Und selbst wenn man die vom Verf. fest¬ 
gesetzten Begriffe oder Unterschiede zwischen bey- 
den Seiten der Medicin als wahr und richtig an¬ 
nimmt, muss nicht nur ein grosser Theil des Phy¬ 
siologischen, besonders das Specielle, sondern auch 
die ganze zweyte, noch mehr die dritte Dimension 
seiner ideellen Seite , von dieser ausgeschlossen 
werden, da der ganze Inhalt dieser Dimensionen, 
besonders der dritten, sich auf das Leben, nicht 
als Gegenstand der Betrachtung, sondern der Lei¬ 
tung und Richtung seiner Erscheinungen, seine* 
ganzen Ganges bezieht. Ferner ist der Umfang dex 
Heilkunde, besonders nach dem Standpuncte, von 
dem der Verf. ausgebt, viel zu sehr eingeengt. An 
dem, dem Wach.stlmm untergeordneten Dimensio¬ 
nen ist viel zu desideriren. Die Bestimmungen 
derselben sind unzureichend , oberflächlich , sie 
scheinen überhaupt nicht mit Consequenz construirt 
und in der Natur in einem ganz andern Verhält¬ 
nisse zu seyn, als das Buch sie aufstcllt, a. B. Ex- 
halation uiyi Secretion scheinen nicht als Gegen¬ 
sätze zu bestehen, und das Indifferenzverhältniss 
der Excretion hat noch mehr gegen sich. Die Zeu¬ 
gung, Fortpflanzung der Gattung gehört freylich 
der Dimension der Vegetabilität an, aber die An¬ 
wesenheit der Normen der Reproduction bey Indi¬ 
viduen Regt nicht so klar am Tage, als der Verf. 
ohne triftige Beweise es uns sagt. Für die Patho- 
genie ist durch die, fast kecken Sätze des Verf«. 
gar nichts gewonnen, und die Erweiterung des Be¬ 
griffs von Ansteckung frommt weder dem speculi- 
renden, noch dem technischen Arzte. Die Princi- 
pien für die Hcilmittellehre scheinen bloss derjPhy- 
siologie zu Gunsten angenommen, aber entsprechen 
weder dem Wesen der Doctrin, nnch dem Bedürf¬ 
nis des Künstlers, und finden weder ihre Anwen¬ 
dung, noch ihre Bestätigung in der Technik u. s. f. 
Wirkliche Kunstausübung würde dem Vf., dem phi¬ 
losophisches Talent nicht abzusprechen ist, manches 
ganz anders dargestellt, seinem Scharfsinn Grenzen 
gesetzt, sein Urtlieil gereift, seine Aussagen be¬ 
scheidner gemacht, sein Gemälde der Heilkunde als 
eines organischen Ganzen mit der^Natur selbst in 
mehrere Uebereinstimmung gebracht haben. Doch 
wird ein Leser, der nach Zusammenhang in seinen 
Kenntnissen strebt, Methode und System in Wis¬ 
sen, Schauen und Denken zu bringen sucht, und 
daher allgemeine Ueberblicke liebt, das Werkchen 
nicht ohne Belehrung aus den Händen legen. — 
Der Verleger lässt sich seine neun Bogen graues 
Papier sehr theuer bezahlen. 

Schrift. Das Orakel zu Delphi. Ein neues symbolisches Gesellschaftsspiel. Mit einer illum. Kupfar- 

ufel. Jena, Voigtsche Buchh. lßoS- (6 gr.) Der innere Titel, Neue» Delph. Orakel, oder die griech. Liebschaft 

bestimmt J*a Hsnptgegenstand etwas ultlier. Das Spiel endet mit Küssen und ist also gewiss sehr unterhaltend. 
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Statistische Beschreibung der Militär - Grunze. 

\ on J. A. Demi an, k. auch k. k. Officier in der 

Armee. Ad Consilium de republica dandum , pri- 

mum est nosse rempublicam, Cicero. Erster Band, 

Welcher die Militär- Gränze in Kroatien enthält. 

Wien, bey Christian Gottfried Kanlfuss, ißoG- 

53G S. in 8> Zweyter Band, welcher die Militär- 

Granze in Slavonien und Ungern (Ungarn) ent¬ 

hält. Wien, bei (bey) Christian Gottfried Kaul- 

fuss, 1807. 45ü S. in ß. (2 Tlilr. 12 gr.) 

Auch mit dem Titel: 

Darstellung der Oester reichlichen Monarchie nach 

den neuesten statistischen Eeziehiwgcn. Von J. A. 

Demi au, k. auch k. k. Offizier in der Armee-, 

Vierten Theils erste Abtheilung, welche die Mi- 

litar-Gränze von Kroatien enthält. Vierten Theils' 

zweyte Abtheilung, welche die Militär-Gränze 

von Slavonien und Ungern (Ungarn) enthält. 

Die vorhergehenden ersten drey T heile von 

Herrn Demian’s statistischer Darstellung der öster¬ 

reichischen Monarchie haben wir vor kurzem in 

unserti Blättern aus Uecensentenpflicht für eine flüch¬ 

tige Compilation mit wenigen eigenen Zusätzen er¬ 

klärt, die Mängel und Felder derselben an gezeigt, 

und so weit es der Raum gestattete, berichtigt. 

Der Wahrheitsliebe gemäss erklärt aber der Rc'cen- 

sent die vorliegende statistische Beschreibung der 

österreichischen Militär-Gränze für sehr gut und 

für das verdienstlichste Werk des Vcrfs. Es ist 

nicht, wie die vorhergehenden Theile der statisti 

sehen Darstellung des Hrn. D,, aus andern statisti¬ 

schen Werken compilirt, sondern es liegen demsel¬ 

ben zuverlässige ungedruckte Quellen (wahrschein¬ 

lich die vom Erzherzoge und Generalissimus Karl, 

Erster Band. 

Januar 1 8 o 9. 

welchem auch dieses Werk dedioirt ist, abgeforder- 

ten Administrationsberichte) und eigene Erfahrun¬ 

gen des Verf . zu in Grunde, liecensent unterzieht 

sich daher der ausführlichen Anzeige dieses Wich¬ 

tigen Werkes (von der Österreichischen Milifär- 

Granze hafte man bisher keine statistische Beschrei¬ 

bungen , dürftige Notizen bey De Luca und einige 

zuv ei lässigere bey Liechtenstein ausgenommen) mit 
Vergnügen. 

Aus der Einleitung müssen wir für unsere Le¬ 

ser folgendes über die österreichische Militär-Kränze, 
die (wie Hr. D. richtig bemerkt) von vielen Oester- 

reichern selbst weniger gekannt wird, als die lu- 

er »il len in Amerika, ausheben : die heutige 
Militär : Gräoze, welche die Türkennoth errichtet 

und eine mehr als zweyhundertjährige Erfahrung 

bewährt gefunden hat, reicht von dem adriatischen 

Meer an, längster kroatischen, slavonischen, ba- 

nai.ttucn und siebe nbürgischen Gränze, bis an die 

niannöroscher Gespännschait in Ungarn hinauf. Längs 

diesem mehr als 250 Meilen langen Gränzcorden, 

weichet i ag und Nacht von 438o Mann bewacht 

wild, liegt das merkwürdige Soldatenland, dessen 

Einwohner stehende Soldaten und Land bauern zu¬ 
gleich sind. 

. Erster Th eil. Die Kroatische Militär- Gränze. 

Diese wird noch gegenwärtig nach ihrer ursprüngli¬ 

chen theilweise erfolgten Entstehung in das Hari- 

Suidtei Geneislat, in die, Banalgränze und in das 

\\ arasdmer Generakit eingetheij. Erster Abschnitt, 

Djs Karlbtädler Generalaf. .Es in dem s\ifdli- 

chen Winkel des Königreichs Kroatien. Die Gränzen 

desselben führt der VX S. 10 an. Das KarJstäd’ter Ge- 

neralat begreiit 4Regimentsbezirke (den Liccancr, Ot- 

tociianer, Oguiiner, Szlumer) u. 2 Mi]ilär~Co/nmuuitä- 

ten (Zeng und Carlobagoj in sich. Der .Flächen rau pi 

beträgt nach geometrischen Vermessungen 141^. '(>ua- 

dratmeilen. Es ist mit lioheu 'Geborgen ungefüllt. 

*ILuptgebirge sind der VY ellebit, die Rapella, 

l rissi\ icea, Karnern ta- Goricza, Verbacska Staza, 

iVtrova-Gora, die Sichelburger Berge. (Seite 14 

bis 19). Die merkwürdigsten Thäler sind: Szen- 

szky-Put, Sicca, Cprbayien, das Koreniczer Thal. 

DO 
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Jezerana, von welchen der Verf, ausführliche Nach¬ 
richten ertheilt. Die merkwürdigsten Flüsse dieses 
Generalats sind: Licca, Gaczka, Dobra, Miesnicza, 
Korenicza, Korbava. Unter den stehenden Wassern 
verdienen besonders die Plittwiczcr Seen bemerkt zu 
werden. Das Klima ist wegen der hohen ßerge 
rauh, den Bezirk des Szluiner Regiments ausgenom¬ 
men. Nur stiefmütterlich hat die Natur das Karl¬ 
städter Generalat mit Fruchtbarkeit ausgestattet: be¬ 
sonders besteht der Boden gegen die Küste zu ganz 
aus kahlen Steinmassen. Dkm besten Boden besitzt 
der Bezirk des Szluiner Regiments. Im J. 1302 
sind im Karlstädter Generalat 182,735 Einwohner 
gezählt "worden. Das männliche Geschlecht war 
damals tim 2315 Seelen stärker als das weibliche. 
Dieses Generalat zählt auf jeder Quadratmeile 1295 
Menschen. Es befinden sich darin zwey freye Mi- 
litärcommunitäten (die beyden Städte Zeng und 
Karlobago) und 610 Dörfer. Die Zahl der Häuser 
betrug im J. 1802, ausser den beydep Militärcom- 
munitäten, 16572. Der Bewohner des Karlstädter 
Generalats ist im Allgemeinen an Sitten roh und 
ungebildet, aber von einem starken und wohlgebil¬ 
deten Körperbau. Die gewöhnliche Kost desselben 
besteht in Brod, Mehlspeisen, Milch und Käse; 
frisches Fleisch wird wenig gegessen. Die Woh¬ 
nungen bestehen meist aus elenden Hütten. Die 
Granzer sind keine Freunde einer anhaltenden Ar¬ 
beit und zweckmässigen Beschäftigung. Der sittli¬ 
che Charakter des Granzers ist ein Gemische von 
Gutem und Bösem, von Tugend und Laster. ,,Er 
ist (sagt der Vf. S. 66) freygebig bis zur Verschwen¬ 
dung, grossmütliig, gefällig, wissbegierig, gelehrig, 
genügsam, und im Unglücke duldsam und aushar¬ 
rend. — Dagegen sind ein unwiderstehlicher Hang 
zum Stehlen, Rachsucht, Grausamkeit, selbst gegen 
seine nächsten Blutsverwandten, und Verstellung 
seine vorzüglichsten Laster. Er ist gegen seine 
Vorgesetzten geschmeidig und kriechend, besonders 
wenn er etwas braucht, sonst aber ungehorsam, 
falsch und betrügerisch.“ Interessant sind die No¬ 
tizen von den Höchzeitgebräuchen, Spielen und 
Tänzen der Granzer. Die Erzielung der Naturpro- 
ducte ist fast der einzige Nahrungszweig der Ein¬ 
wohner dieses Generalats. Der Flächeninhalt des 
ganzen nutzbringenden Bodens betrug im J. 1802: 
4,292,692 Joch. Die Hälfte des ganzen fruchtbrin¬ 
genden Bodens ist mit Holz bewachsen. Nur 
279,048 Joche sind Pflugland. Das schlechteste 
Ackerland in diesem.Generalate besitzen die Bezirke 
des Liceaner und Ottochaner Regiments. Die ent¬ 
fernten Aecker werden aus Mangel an Dünger nur 
selten gedüngt und dafür die mitfelmässigen Aecker 
drey Jahre in der Brache gelassen. Dem wenigen 
Vieh mangelt es im Winter an Futter urid es 
geht oft zu Gründe. Die Karlstädt .r Granzer bauen 
nie ihren jährlichen Bedarf an'Brqdfrüchten und cs 
tritt oft Hungersnoth ein. Traurige Resultate! Der 
Verf. theilt specielle Data und Tabellen über den 
Getreidebau, Gartenbau, die Wirsen<*”ltur, den Wein¬ 

bau und die Forstcultur in diesem Generalate mit. 
Im J. 1801 wurden an Brodfrüchten ausgesäet i88’43~ 
Pressburger Metzen und davon gewonnen 7*2,453 
Metzen, an Hülsenfrüchten und Kartolleln wurden 
ausgesäet 60,185 PrCssburgcr Metzen und gewonnen 
242,294 Metzen. ln demselben Jahre wurden an 
Flachs und Hanf nur 10982 Centner gewonnen. Die 
Karlstädter Gränzc hat nur 95009 Joch Wiesen, da¬ 
gegen aber 272/1-86 Joch Hutweiden, an Obst-und 
Küchengärten waren im J. 1802 nicht mehr als 1400 
Joch vorhanden. An Weingärten hat es i8°5 loch, 
worauf im J. 1801: 5562 Eimer Wein erzeugt wur¬ 
den. Der Flächeninhalt der Waldungen betragt 
642,865 Joch. Die Wälder liefern das schönste Schiff¬ 
bauholz in Menge. •—■ ' Die Pferdezucht ist in dem 
Karl^lädter Generalat von keiner Bedeutung und 
schlecht bestellt. Im J. 1802 zählte man 16256 Stück 
Pferde. Auch die Plornviehzucht ist nur gering und 
schlecht bestellt. Im J. 1802 zählte man 27942 Och¬ 
sen. In demselben Jahre zählte man i8375ö Stück 
grobwolligte Schaafe, 41742 Ziegen, 10895 Schweine. 
Die Bienenzucht kommt empor. An Seiden - Galle- 
ten wurden im J. 1804 erzeugt in den Bezirken des 
Ottochaner, Oguliner und Szluiner Regiments 95Ö 
Pfund 24 Loth. Die Flussfischerey ist unbedeutend, 
beträchtlich aber die Thunfiacherey an den Küsten 
des adriatischen Meeres. Zahmes Geflügel wird stark 
gezogen. — Das ganze Karlstädter Generalat zählte 
im J. 1803 nur 549 Handwerker. — Der Verkehr 
der Einwohner, sowohl nach dem Innern von Kroa¬ 
tien, als auch in auswärtige Länder ist nur unbe¬ 
deutend. Am bedeutendsten ist noch der d auscli- 
handel, welchen die Grenzer mit den jenseitigen 
türkischen Unterthanen treiben. Ausfuhrartikel sind: 
Pterdc, Geflügel, Holz, Honig und Wachs, Häute; 
die vorzüglichsten Einfuhrartikel, Getreide, Meer¬ 
salz und JJalmaiiner Wein. Interessant sind des \fa. 
Notizen über die beyden Seestädte Zeng und Carlo- 
bago. Befriedigend sind die Nachrichten über die 
Strassen und das Postwesen in diesem Generalat. — 
Die Karlstädter Granzer bekennen sich theils zur 
römisch-katholischen Kirche (im J. 1802: 8*597 
Seelen), theils zur griechisch-unirten Kirche (4°°5 
Seelen), theils zur griechischen nicht unirten Kirche 
(92531 Seelen). Die katholische Pfarrgeistlichkeit 
w ird vom Staate besoldet. Die griechische Religions¬ 
parthey muss ihre Seelsorger aus eigenen Mitteln er¬ 
halten. •— Im ganzen Karlstädter Generalat sind 
nur 4 Normalhauptsehulen mit ißö Schülern und 
14 Normalunterschulen oder Trivialschnien mit 435 
Schülern, und eine einzige griechische Schule. 

Zweiter Abschnitt.. Die Banalgränze (S, i85 
— 290.) Sie liegt im Osten von Kroatien zwischen 
den Flüssen Kulpa, San und Unna. Die Banal- 
gränze begreift zwey Regimenter und die zwey 
Militär - Communitäicn Petrinia und Kostainicza. 
Nach geometrischen Vermessungen hat die Banal- 
gränzc einen Flächenraum von 55- Quadratmeilen. 
Der Boden ist mehr gebirgig als eben. Die an 
einander hängenden Bergketten in diesem Tb eil 
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der kroatischen Miliflirgränze sind: ehe Pctldva 
Gora und die Zrinischen Berge oder das Wrawagla- 
wer Gebirge. Hauptffiisse: Rulpa, San, Unna, Glina, 
Sunya, Petrina, Sirovacz. Von den Mineralwas¬ 
sern sind bis jetzt zwey bekannt geworden: der 
Sauerbrunnen Lassinu und das warme Miueralbad zu 
Topusko. Das Klima ist schöner und milder als im 
Karlstädter Generalaf. Der Boden ist grösstentheils 
fruchtbar. Nach der Zahlung vom J. 1302 hat <he 
Bevölkerung der Uanalgränze 91,545 Seelen betra¬ 
gen. Auf jede Quudcatmeile kommen 12760 Men¬ 
schen. Sie zählt <271 bewohnte Ortschaften, in wel¬ 
chen iin J. lßoC: 10259 Häuser waren, von wel¬ 
chen 1113 in den Gebirgsgegenden sporadisch zer¬ 
streut lagen. Der Flächeninhalt tics benützten Bo¬ 
dens beträgt in der Banalgrenze 530,705 Joch und 
487 Quadratklafter, An Pflugland besitzt die Banal¬ 
grenze 757,134 Joch und 464^ Quadratklafter. Die 
Felder werden leider nicht gedüngt und gehörig 
bearbeitet aus Unwissenheit und Unlust zur Arbeit. 
Daber wird hier beym Weizen , Roggen und Gerste 
nicht mehr als das vierte Korn erzeugt (!). Flachs 
und Hanf wird nur für den Hausbedarf gebaut (im 
j. lgoi wurden in beyden Banalregimentern erzeugt 
io5°5 Centner). lrn J. 1802 waren in der Banal- 
gränze 19556 Joch Wiesen und 29363 Joch Hutwei- 
tlen vorhanden, und von den Wiesen wurden 162810 
Centner Heu gewonnen. An Obstgärten hat die Ba- 
«algränze 5705 Joch und 362 Klafter. Im J. ig01 
•sind hier 4°77 Joch und 725 Quadratklafter vorhan¬ 
den gewesen, worauf 58844 Dimer Wein erzeugt 
wurden. Die Waldungen betragen 116509 Joch, und 
goo Q. Kl. Die Viehzucht wird noch zu schwach 
betrieben. Im J. 1802 hat die Banalgrenze 54999 
Stück Rindvieh gehabt, Ochsen und Kühe sind klein 
und werden meist sehr schlecht genährt und eben 
so schlecht gepflegt. Pferde hatte die Banalgrenze 
im J. 1802: 8288> Scliaafe nur 20057, Ziegen 5517, 
dagegen Schweine 50715* Die Bienenzucht ist hier 
noch nicht so ansehnlich, als sie es zu seyn verdiente. 
Die. Seidencultur ist schon ziemlich weit gediehen, 
denn im J. i8°4 wurden 7174Pfund Galleten erzeugt. 
Die Fisclierey beschränkt sich nur auf den eigenen 
Bedarf, Von zahmen Geflügel werden am meisten 
kalekutsche Hüner gezogen. — Eisen ist in der Ba- 
nalgränze in Menge vorhanden, es wird aber erst an 
einem einzigen Orte, zu Koszna» darauf gebaut. Sil¬ 
berhaltige Bley- und Kupfererze findet man an meh¬ 
reren Orten. — Städtische Gewerbe werden nur 
in den Ortschaften Petrinia, Kostainicza, Dubicza, 
Szissek und Glina betrieben. Mahlmühlen hat die 
Uanalgränze im J. 1302: 595 gezählt. Der Handel 
ist von keinem grossen Belang. Am stärksten ist 
«och der Verkehr, welchen die Banalgrenze mit 
Bosnien, besonders über Kostainicza bat. Von den 
Hauptstrassen und dem Postwesen in der Banal- 
grenze führt der Verf. das Nöthige an. — Katholi¬ 
ken gibt es in der Banalgrenze nur 28074» nicht 
nnirte Griechen aber 60260. Die griechischen Geist¬ 
lichen haben hier, so wie in der Karlstädler und 

Warasdiner Militärgrenze, ausser der Kennfniss der 
Kirchen - Ceremoriien gar keine andere Bildung und 

Rehgionskenntniss. — Die Banalgrenze hat nur eine 
einzige Oberschule zu Petrinia, 7 Trivialschulen, eine 
Mädchenschule zu Petrinia, eine Geometricschule 
zu Petrinia, zwey iliyrische Nationalschulen zu Pe¬ 
trinia. und Kostainicza, 

Dritter Abschnitt. Das TVarasüiner Genera,lat 
Es grenzt gegen Osten an Slavonfen, in Süden und 
Westen wird es vom Frovincial-Croatien umgeben 
gegen Norden aber grenzt es an Ungarn. Es be- 
gieiit zwey Regimentsbezirke (das Kreuzer und 
8t. Georger Regiment) und die zwey Militär-Com- 
munitäten Bellovar und Ivanich in sich. Nach o-eo- 
metrischen Vermessungen hat es einen Flächenrauni 
von Ö7| Q. M. Die Grenzgebirge dieses meist hü*- 
liChtcn und flachen Landstriches sind: Das Kal- 
nickrr Gebirge , das Kopreinitzer Gebirge , das Wer- 
wetitzer Gebirge, die Garitscher Berge. Flüsse: 
Drau, Chasma, Lonya, lllova, Koprichnivka oder 
Strug. Das Klima ist feuclit und warm. Der Bo¬ 
den ist fruchtbar. Im Jahr 1302 betrug die Bevöl¬ 
kerung laut der Conscription 101902 Seelen. Auf 
jede Quadratmeile kommen nur 1500 Menschen. 
Im Janr ißO- zählte man in diesem Generalate zwey 
freye Militärcommunitäten und 561 Dörfer, 10531 
Häuser. Der Flächeninhalt des zu irgend einem 
Zweige der Landwirtschaft benutzten "Bodens be¬ 
trägt 592427 Joche, so dass 4f Joch auf einen Men¬ 
schen kommen. Das Ackerland beträgt 256145 Joch 
Im Jahr 1301 würden von Brodfrüchten 145764 
Pressburger Metzen ausgesäet und 621021 Metzen 
geärndtet. Der Feldbau ist äusserst mangelhaft und 
vernachlässigt. Der Anbau der Hülsenfrüclite und 
Kartoffeln wird noch sehr schwach betrieben. Das¬ 
selbe gilt vom Hanf- und Flachsbau. Im Jahr ißoi 
sind nicht mehr als 27696 Gentner Flachs und Hanf 
erzeugt worden. An Wiesenlande hat dieses Genera- 
lat nur 63619 Joch, die Hutweideu betragen in den 
beyden Warasdiner Regimentern 37162 Joch. Im Jahre 

ißoi waren in den beyden Warasdiner Regimentern 
8843 Joch Obst-und Küchengärten, aber der Obstbau 
ist noch sehr vernachlässigt. Der Weinboden des Wa¬ 
rasdiner Generalats enthält 9005 Joch. Der Wald¬ 
boden betrug im Jahr 1Q01 : 212653 Joch. Die* 
Viehzucht ist sehr schlecht bestellt. Im Jahr 1302 
sind nicht mehr als 56962 Stücke Hornvieh, i8857 
Pferde, 10722 Schaafe, 1340 Ziegen, 57156 Schwei¬ 
ne (die Schweinezucht blüht etwas wegen der "ros¬ 
sen Eichen - und Buchenwälder) vorhanden gewe¬ 
sen. Gänse und kalekutsche Hühner werden in 
Menge gezogen. Die Bienenzucht ist unbedeutend, 
dagegen die Seidenzucht der gewinnreichste Indu¬ 
striezweig des- Warasdiner Generalats. Im J. 1304 
wurden 28785 Pfund Seiden - Galetten gewonnen. —. 
In den Garitscher Bergen sollen Salzquellen vorhan¬ 
den seyn. Bey Dernye wird aus der Drau Gold 
gewaschen , wovon die Ausbeute jährlich 400 fl. 
beträgt. — Mit der kunstmässigen Verarbeitung 
der Naturprodukte beschäftigt sich im Warasdiner 

f11*] 
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Generalat noch niemand, Professionisten wurden 
im Jahr 1303 gewählt z« Bellovar 103, zu Ivanitsch 
127, in den Bezirken der beyden Regimenter 442- 
Mahlmühlen zählte man im Jabr 130c in diesem 
Generalate 648* In Repasch an der Drau ist eine 
Potaschenbrennerey. Für den auswärtigen Handel 
erzeugt das Warasdiner Generalat noch sehr wenige 
Produkte. Nur Hornvieh, Schweine, rohe Seide, 
etwas Honig und Wachs, etwas Weinstein und et¬ 
was weniges Obst wird ausgeführt. Im Jahr 1301 
wurden von Horn - und Borstenvieh 6193 Stücke 
für 114966 fl. nach Innerösterreich und Italien aus- fbetrieben. Für die Seidenproduktion kommen jälir- 
ich zwischen 30 und 40000 Gulden in das Waras¬ 

diner Generalat. An Honig und Wachs haben die 
beyden Warasdiner Begimenter im Jahr 1301 zum 
Handel gebracht, 516 Centner für 6399 Gulden. 
Den Verkehr mit Sliwowitza oder Pfiaumenbrannt- 
weiri hat man im Jahr ißoi auf 2135 und den 
Verkehr mit Wein "auf 14Ö197 Gulden berechnet. 
Die Einfuhr des Warasdiner Generalats besteht be¬ 
sonders in Salz, Tuch, Leder, Eisen und verschie¬ 
denen Iirämerey- und Specereywaaren. Eigentliche 
Commerzialstraseen hat das Warasdiner Generalat 
nur zwey , Postcuree gleichfalls nur zwey. — 
Ausser einer Judenfamilie zu Bellovar sind alle 
übrigen Einwohner dieses Generalats entweder Ka¬ 
tholiken, oder nicht unirte Griechen, oder unirte 
Griechen. Von Katholiken werden 7264 katholische 
Häuser bewohnt, von nicht unirten Griechen aber 
nur 2930 Häuser. Zur unirten griechisch-katholi¬ 
schen Kirche bekennen sich gegenwärtig in diesem 
Generalate kaum 30 Seelen. Die katholische Seelsorge 
kostet jährlich in diesem Generalate 17693 fl. Der 
Kirchenfond der nicht unirten Griechen betrug im 
Jahr 1302: 398/6 Gulden, — Den Unterricht der 
katholischen Jugend besorgen in dem Warasdiner 
Generalate eine Oberschule zu Bellovar, 12 Trivial¬ 
schulen, eine Geometrieschule zu Bellovar und eine 
Mädchenschule ebendaselbst; griechische Schulen 
findet man im ganzen Generalate nur zwey, zu 
Bellovar und Gross-Gergyevecz. Mit der Geistes¬ 
bildung ist es mithin hier schlecht genug bestellt! 

Zioeyter Eaud. Erste Abtheilung. Ute slavo¬ 
nische Militär grenze. Das erste Hauptstück handelt 
v on den Bestandiheilen des Landes, ln Süden grenzt 
das slavonische Soldaterdand an Servier), Bosnier, 
und an einen kleinen Theil des zweyten Banal¬ 
regiments, gegen Westen wird es durch Moräste 
und kleine Anhöhen von Kroatien geschieden, ge¬ 
gen Norden grösstemheils durch ein Mittelgebirge 
vom Provinzial - Slavonien und durch die Donau 
vom Tscliaikisten - Bataillon in Ungarn, endlich ge¬ 
gen Osten durch die Donau von dem deutsch - ba- 
natischen Grenzregiment. Die ela\ onische-Militär-, 
grenze begreift gegenwärtig drey Kegimentsbezirke 
(vom Peterwardeiner, Broodcr und Gradiskaher Re¬ 
giment) und die drey freyen Militär - Comrminitäten 
Peterwardein, Kandowifz und Senilin in sich. Der 
Flächeninhalt des slavonischen Soldatenlandes wird 
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aut 11 ü-j y. M. geschätzt. Fast der ganz eslavoni- 
sche Militärdistrict ist flach nnd eben. Der Boden 
ist im Ganzen genommen sehr ergiebig. Die vor¬ 
züglichsten Flüsse sind die Sau und Donau. In 
demjenigen 1 heile, der sich längs der Sau hinzieht, 
ist die Luft durch die meiste Zeit des Jahres höchst 
ungesund, weil dieser Strom oft auslritt, reiner 
und gesunder ist hingegen die Luft in den höher 
liegenden Gegenden. Nach der Gonscription vom 
Jahr 1302 hat die Bevölkerung 189203 Seelen be¬ 
tragen, so dass auf eine Quadratmeile nicht mehr 
als 1635 Menschen kommen. In demselben Jahre 
wurden in der slavonischen Militärgrenze gezählt 
drey Militär - Communiti;>en , fünf Marktflecken, 
zwey Festungen, 299 Dörfer. Häuser waren in 
drey slavonischen Grcnzbezirken 1941,2. Herr D. 
führt alle Oi tschaUen namentlich an. Der Flächen¬ 
inhalt des urbaren Landes beträgt nach den Sum- 
matien vom Jahr 1304: 937462 Joch, so dass auf 
jedtn Einwohner 5 Joch und 3)0 Quadralklaftern 
urbaren Bodens kommen. An Ackerland enthält 
diese Militärgrenze 3105-3 Joch. Den besten Bo¬ 
den für den Getreidebau hat das Peterwardeiner 
und Brooder Regiment. Jm Jahr 1301 winden in 
den slavonischen Grenzregimentern von Getreide¬ 
alten ausgesäet 203006 Presshurger Metzen und ge¬ 
wonnen 1169757 Metzen. Der Ackerbau ist hier 
sehr vernachlässigt und fehlerhaft. An Heidekorn, 
Hülsefrüchten und Kartoffeln (Hr. D. .schreibt im¬ 
mer fälschlich Erdäpfel, d. i. Helianthus tuberosus, 
die in der Militärgrenze gar nicht angebaut wer¬ 
den) wurden im Jahr 1801 gewonnen 31065 Press¬ 
burger "Metzen, an Hanf und Flachs nur 11699 
Centner. Im Jahr 1804 hatte das Militär-Slavonien 
137225 Poch Wiesenland, wovon nach einem drey- 
jährigen Durchschnitte jährlich nicht mehr als 703065 
Centner Heu gewonnen werden. An Hutweiden 
besitzt die slavonische Militärgrenze 150760 Joch. 
Der zum Gartenbau benutzte Boden beträgt 16478 
Joch und 411 Quadratklafter. Die Maulbeerbaum¬ 
zucht wird wegen des einträglichen Seidenbaues 
sehr sorgfältig betrieben. Im Jahr 1304 wurden in 
den drey Regimentsbezirken 263884 Maulbeerbäume 
gezählt. Der Weinboden beträgt 11640 Joch und 
847 Quadratklafter. Im Durchschnitte werden jähr¬ 
lich 187539 Eimer Wein erzeugt. Der Flächenin¬ 
halt aller Waldungen beträgt nach geometrischen 
Vermessungen 360930 Joch. Die herrschende Holz¬ 
art ist die Eiche. Die Viehzucht in der slavo- 
nischen Militärgrenze hat noch viele und grosse 
Mängel, die Hr. Den.ian S. 111 folgg. gut aus ein¬ 
ander setzt. Im Jahr 1Q02 hat diese Militärgrenze 
gehabt 115433 Stück Rinder, 53210 Pferde, 116049 
Schaafe , 11918 Ziegen, 220401 Sch weine. Die 
Bienenzucht ist hier noch zu unbedeutend. Dage¬ 
gen gibt es gegenwärtig keine Provinz in dem 
österreichischen Kaiserytaat,* wo der Seidenbau be¬ 
reits einen solchen Grad der Ausbreitung erreicht 
hatte, als im Militär - Slavonien. Im Jahr 1301 
wurden 65401 Pfund Seiden - Galleten gewonnen. 
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Sei;!cr.'pir,r.crcjcr. gibt e? hier fünf. Manufakturen 
und Fabriken besitzt die slavoniscbe Militärgrenze 
eben so wenig noch, als die übrigen ungarischen 
Confini'en. An Handwerkern ist auch ein grosser 
Mangel. Wirtbshäuser hat rnan im Jahr 1303 in 
den drey Regimentsbezirken 369 gezälilt, Mahlmüh¬ 
len 8°4- Die Hauptgegenstände des auswärtigen 
Verkehrs sind : Vieh, Honig und Wachs, rohe Seide. 
Nach der Angabe der Regimenter wurden im Jahr 
ißoi an Hornvieh, Schweinen und Schaafen ver¬ 
kauft 59225 Stück für 532134 il., von Honig und 
Wachs wurden in demselben Jahre verkauft 170g 

Ceiitncr für 31434 & , und für Seiden - Galleten 
gingen ein 22567 fl. Die beträchtlichsten Einfuhr¬ 
artikel dieser Grenze sind Salz, Baumöl und einige 
Fabrik - und Manufakturwaaren. Der Salzbedarf, 
nur iiir die drey slavonischen Grenzregirnenter ist 
im Jahr lßoi auf 205438 fl., der Werth des einge¬ 
führten Baumöls aut 10Ö73 8* und der eir.geführten 
Fabrik - und Manufakturwaaren auf 415oc>o fl. be¬ 
rechnet worden. Der grösste ri heil derjenigen 
Waaren, die aus der Türkey nach Oesterreich und 
Ungarn kommen, geht durch das Militär-Slavonien, 
wo Semlin, Mitrowitz, Brood und Alt-Gradiska 
die FJaupteinbruchsstationen sind. Hr, D. theilt 
darüber Commerzialtabelleri mit. In der slavoni¬ 
schen Militärgrenze sind, nach allen Richtungen 
hin , Strassen angelegt. Die slavonische Militär¬ 
grenze hat zwey Postcurse. Die Hauptörter des 
Coraraerzes mit den benachbarten türkischen Pro¬ 
vinzen sind im Militär-Slavonien: Semlin, Brood, 
Mitrovitz und Alt-Gradiska. Für den inuern Han¬ 
del und Absatz der Produkte sind auch die Militär- 
Communiiäten Karlowitz und Peterwardein bemer- 
kenswertb. im Zweyten Abschnitt handelt Hr. D. 
von der geistigen Cullur in _cler slavonischen Miii- 
tärgrenze. Ausser den Judenfamilien in Semlin 
und Peterwardein sind alle übrigen Einwohner 
Christen, die sich theils zur römisch - katholischen, 
theils zur nicht-unirten griechischen, theils zur 
evangelischen Kirche bekennen. Mehr als ein Drit¬ 
tel der slavonischen Grenzsoldaten bekennen sich 
zur katholischen Religion. Gegenwärtig sind im 
Militär-Slavonien 71 katholische Pfarren. Die Zahl 
der nicht unirten Griechen beträgt ungefähr J- der 
Bevölkerung, und sie haben 8l Plärren, welche 
im Jahr i8°3 von 122 Geistlichen versehen wurden. 
Evangelisch - lutherische Glaubensgenossen gibt es 
nur in dem Bezirke des Peterwardeiner Regiments. 
Die Juden haben in Semlin eine Synagoge. Boy 
dem Stabe eines jeden der drey slavonischen ürenz- 
regimenter befindet sieb eine deutsche Normal - oder 
Ob erschule. Dann bestehen noch bey jedem Regi¬ 
ment sechs Trivial - oder Unterschulen. Ueberdiess 
gibt es eine Mädchenschule für die Katholiken zu 
Mitrowitz, eine mathematische Schule zu Yin- 
koveze, ein'katholisches Gymnasium zu Viukovcze, 
Normalschulen in den Militär-Communitäten, 52 
Uly rische Nationalscliulen (ausser den Militärcom- 
munitäten), ein Gymnasium der nicht unirten Grie¬ 

chen zu Karlowitz, evangelische Dorfschulen zu Alt - 
und Ncu-Pazua, eine jüdische Schule zu Semlin. 

Ziveyte Abtheilung. Die ungarische Militär- € 
grenze (S. 253 bis 430). Erster Abschnitt. Das' 
Tuchaikisten - Bataillon. Die Techaikisten "wurden 
ursprünglich nur zum Dienste gegen Räuber und 
Schwärzer auf der 'I heiss, Donau und Sau (ihren 
Narrun haben sie von den bewaffneten Wasserfahr¬ 
zeugen, die man ungarisch csajka, lies tschaika, nennt) 
gebraucht; gegenwärtig werden sie nicht nur zum 
Infanteriedienst auf dem Wasser, sondern auch 
zum Pontonier-Dienst angewendet. Dieser Militär- 
district liegt in der Batscher Gespannschaft des Kö¬ 
nigreichs Ungarn, und zwar in dem Winkel, wel¬ 
chen die Donau und Tlieiss durch ihren Zusam¬ 
menfluss bilden. Der Flächeninhalt des Tschaiki- 
sten-Bataillons beträgt nach geometrischen Vermes¬ 
sungen 151654 Joch, und 1325 Quadratklaftcrn , oder 
15 Quadratmeilen und 1654I Joch. Der Frcyhcrr 
von Liechtenstein setzt sehr irrig den Flächen¬ 
raum auf 7-rrrö geographische Quadraimeilen an. 
Dieser Landesstrich ist durchaus eben. Bäche sind 
hier nicht vorhanden, aber er wird von den zwey 
grossen Flüssen Donau und Tlieiss bespült. Moräste 
und Sümpfe sind längs der Donau und Tlieiss meh¬ 
rere. Der Boden besteht aus einer fruchtbaren Mi¬ 
schung von Erde und Sand. Die Luft ist im Som¬ 
mer sehr drückend und 'heiss; aber der WinteY ist 
auch sehr kalt, weil hier die Winde sehr strenge 
sind. Im Jahr 1802 hat der ganze Populationssland 
17953 Seelen betragen, worunter 17509 wirkliche 
Grenzer waren. Nur 1 195 Menschen kommen in 
diesem Militärbezirk auf eine Quadratmeile. In 
demselben Jahre 1802 sind hier 14 Dörfer, n Prä- 
dien und 2251 Häuser gezählt worden. Die Häu¬ 
ser bestehen aus gestampfter Erde. Die Nahrungs- 
wege der Tschaikisten 6ind Ackerbau und Vieh¬ 
zucht. Der Flächeninhalt des zu irgend einem 
Zweige der Landwirthsebaft benutzten Bodens be¬ 
trägt 92740 Joch und 1325 Quadratklafter, so dass 
5 Joch und 260 Quadratklalter urbaren Bodens auf 
einen Menschen kommen. Das Ackerland beträgt 
45-6o Joch und 1200 Q. El. Im Jahr 1802 wurden 
an Brodfrüchten 5( 6986 Pressburger Metzen gewon¬ 
nen, an Hülsenfrüchten 2312 Metzen, an Flaut 60 
Centn er. Die Wiesen betragen 16930 Joch und 1200 
Q- Kl. und sind sehr n itfehnässig. An Obstgärten 
sind liier nicht mehr als 84 Joch, an Weingärten 
1466 Joch und 120 Q. Kl. vorhanden. Im J. 1802 
wurdtn 748- Eimer Wein gewonnen. An bebau¬ 
tem Wahlbocien sind 2789 Joch vorhanden. Die 
Viehzucht ist stark, denn im Jahr ißo2 wurden 
gezählt : 535° Ochsen , 4756 Kühe , 2559 Kälber, 
8903 -Pferde , 31500 Schaafe , 15 Ziegen , 5234 
Schweine. Die Seidencultur ist hier unbedeutend 
und von Jahr zu Jahr geringer. An Maulbeerbäu¬ 
men sind irn Jahr 1304 in diesem Districle 15261 
Stück gezählt worden. An Gcwerbsindnstrie fehlt 
es. Im Jahr i8°3 wurden nur 94 Professionisun 
gezählt. Das Branntweinbrenner! wird stark betrie- 
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feer». Im J. 1305 waren hier 49 BranntWeiifkessel 
vorhanden. Rossmuhlen wurden im Jahr 1303 ge- 

* zählt 5i), Wirtbshäuser iß, Fleischbänke 14. Die 
Tschaikisten treiben Handel mit Getreide, Ochsen, 
Pferden, Schaafen, Schweinen, Schaafvvolle, Wein, 
Branntwein, Honig und Wachs, Seiden -Gallcten, 
Der Werth dieses Produktenhandels betrug im Jahr 
ißoi : 125161 11. Dagegen wurden fiir 95930 fl. 
eingeführt: Salz, Baumöl, IManulakturwaaren, Ei- 
sen und Hausgeräthsclialten. Post - und Commer- 
zialstrassen gehen durch diesen District keine. 
Die Zahl der Katholiken in diesem Bezirke beläuft 
sich nur auf 931 Seelen, die übrigen Einwohner 
bekennen sich zur griechisch- nicht unirten Kirche, 
Der Kirehenfond der nicht unirten Gemeinden be¬ 

trug im Jahr 1 ßoß : 95'^° fh 5^ kr. In dem Beziike 
des Tschaikisten-Bataillons befindet sich nur eine 
deutsche Normalschule und 15 illyrische Schulen. 

Zweyter Abschnitt. Die banntische Militär- 
Grenze. .Erstes Haupt stück. Bcstandtheile des Lan¬ 
des. Die banatische Militärgrenze, die sich längs 
dem türkischen Gebiete von Westen nach Osten 
hinzieht, grenzt gegen Süden an Servien, gegen 
Osten an die' kleine Walachty und an Siebenbürgen, 
gegen Norden an die ungarischen Gespannschalten 
Torontal, Temes und Krascho, gegen Westen theils 
an das Peferwaradeiner Regiment theils an das 
Tschaikisten - Bataillon. Die banatische Militär¬ 
grenze begreift zwey Regimenter (das deutsch - 
banatische und das wallachisch - illyrische) und die 
zwey freyen Militär - Communitäten Pancsova und 
Weisskirchen in sich. Sie hat nach geometrischen 
Vermessungen einen Flächeninhalt von i45§ Quadrat¬ 
meilen. Die Oberfläche dieses Districts ist sehr un¬ 
gleich. Die Gebirgskette, welche von Norden nach 
Süden das wallachisch - illyrische Regiment durch¬ 
zieht, kommt aus Siebenbürgen und ist eine Fort¬ 
setzung der Karpathen. Merkwürdig sind in die¬ 
sem banntischen Gebirge die vetcramsche und die 
Räuberhöhle. Der ganze Landesstrich , der sich 
von Ujpalanka und Weisskirchen bis zur Tlieiss 
und Donau hin ausdehnt, ist eine ununterbrochene 
Ebene. Die banatische Militärgrenze wird durch¬ 
strömt von den Flüssen Donau, Tlieiss, Cserna, 
Nera, Karas, Temes, Bisztra und dem schiffbaren 
Bega - Canal. Unter den mineralischen Wassern 
sind merkwürdig die Bäder des Hercules bey Me- 
hadia. Die Luft in dem flachen Theile des Districts 
ist wegen der vielen Sümpfe und Moräste unge¬ 
sund , hingegen in dem gebirgigten Theile sehr rein 
und gesund. Der Boden besteht theils aus einer 
»ehr fruchtbaren Gartenerde, theils aus einem zä¬ 
hen Lehm, theils aus einem unfruchtbaren Sand. 
Nach den Conscriptionssummarien vom Jahre iß02 
hat die Bevölkerung der banatischen Militärgrenze 
144038 Seelen betragen, eo dass auf jede Quadrat¬ 
meile nicht mehr als 993 Menschen kommen. -Die 

-Einwohner bestehen aus Walachen, Illyriern, Deut- 
Ungarn und Juden. Im Jahr 1803 sind in 
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der banatischen Militärgrenze zwey Städte oder so¬ 
genannte Militär - Communitäten und 160 Dörfer 
gezählt worden. In den zwey banatischen Grenz¬ 
regimentern wurden in eben dem Jahre 19405 Häu¬ 
ser gezählt. Zweytes Haupt stück. Cultur des Lan¬ 
des. Der Flächeninhalt des benutzten Bodens in 
der banatischen Militärgrenze beträgt nach den Fas¬ 
sions - Summarien vom Jahr 1804 t 1060674 Joch 
und 35 Quadratklafter, so dass auf jeden Menschen 
7 Joch und 530 Quadratklafter urbaren Bodens 
kommen. An ackerbaren Gründen enthalt diese 
Militärgrenze 244159 Joch und*1466 Quadratklafter. 
Im Jahr lßoi wurden in den beyden Regimentern 
973259 Metzen Getreide erzeugt, an Hüisenfrüch- 
ten 40556 Metzen, an Hanf 33172 Centner. Ira 
Jahr 1804 sind in der ganzen banatischen Militär¬ 
grenze 122312 Joch und 344 Quadratklafter Wiesen 
vorhanden gewesen. An Hutweiden besitzt sie 
192712 Joch. Zum Ob6t - und Gartenbau werden 
17300.Joch Gründe benutzt. Im Jahr ißoi wurden 
aus Pflaumen 168451 Eimer Sliwowitza (Pflaumen¬ 
branntwein) gebrannt. Im J. 1804 hatte die bana¬ 
tische Militärgrenze 10352 Joch Weinboden, wovon 
im Durchschnitt jährlich 66396 Eimer Wein gewon¬ 
nen werden. Die besten Weingewächse findet man 
um Weisskirchen. Die banatische Militärgränze hat 
473*337 Joch Waldboden. Im J. 1802 zählte man 
hier 40,794 Pferde, 34,854 Ochsen, 51,077 Kühe, 
£1,939 junges Vieh, 327,110 Schaafe, 19,149 Ziegen, 
43>666 Schweine. Die Schaafzucht ist am blühend^ 
sten. Die Bienenzucht ist noch unbedeutend. Der 
Seidenbau ist noch gering. Ina J. ißoi Wurden 
8455 Pfund Seiden - Galleten erzeugt. Mineralische 
Producte dieses Districts sind: Waschgold, dessen 
Gewinnung jährlich gegen 600 Dukaten beträgt, 
Kalk und Torf. Die Manufakturindustrie beschränkt 
sich zur Zeit nur auf die gemeinen Handwerke. 
Als ein sehr einträgliches Ncbengcwerb verdient bey 
dem walachisch-illyrischen Regiment die Verferti¬ 
gung verschiedener Holzwaaren und die Schiffbaue- 
rey genannt zu werden. Eine Salpetersiederey be¬ 
steht zu Allibunar. Die Hauptgegenstände der Aus¬ 
fuhr in der banatischen Militärgränze sind: Ge¬ 
treide, Vieh, Wolle, Holz, Obst, Pflaumenbrannt¬ 
wein und rohe Seide. Die Hauptgegenstände der 
Einfuhr sind: Borstenvieh, Schaafe, Getreide, Salz, 
Oel, Holz, einige Fabrik-und Manufacturwaaren. 
Durch die banatische Militärgränze werden aus der 
Türkey verschiedene Waaren nach Ungarn und 
Oesterreich geführt. Sie hat mehrere Strasscnzüge 
und drey Postkurse. — Ausser den Juden zu 
Paucsova, Weisskirchen und Karansebes bekennen 
sich die übrigen Einwohner zur römisch-katholi¬ 
schen, griechisch-nicht unirten, evangelisch-luthe¬ 
rischen und reformirten Kirche. Die katholische 
Kirche hat 15 Pfarreyen, die griechisch-nicht unirte. 
135, die evangelisch-lutherische einen Prediger zu 
Franzicld, die reformirte einen Prediger zu Debe- 
liacsa. Die Katholiken haben in der Banalgränze 
drey deutsche Normal-oder Oberschulen r,i Panceo- 
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va, Karansebes und Weisskirchen mit 352 Schülern 
und iß Trivial - oder Unterschulen mit 634 Schülern. 
Ausser diesen Ober- und Unterschulen hat die bana- 
tische Militärgränze auch eine mathematische Schule 
zu Pancsova. Ebendaselbst besteht eine katholische 
Mädchenschule, an welcher eine Lehrerinvmit ei¬ 
nem jährlichen Gehalt von 150 fl. angestellt ist. 
Die Nicht-Unirten der beyden banatischen Gränzre- 
gimenter haben 129 Nationalschulen, welche im J, 
1802 von 3588 Schülern besucht wurden. Davon 
sind im deutsch - banatischen Regiment 42 Schulen 
mit 1292 Schülern und im walachisch-illyrischen 
Regiment 87 Schulen aait 2296 Schülern. Ausser¬ 
dem gehen mehrere nicht-unirte Kinder in die ka¬ 
tholischen Schulen. Die illyrischen Nationalschu¬ 
len und ihre Lehrer müssen von den nicht-unir¬ 
ten Gemeinden aus eigenen Mitteln unterhalten und 
besoldet werden. Die evangelisch-lutherische Ge¬ 
meinde zu Franzfeld hat auch eine eigene Schule, 
die im J. 180c von 34 Schülern besucht wurde. 
Eben so haben auch die reformirten Ungarn zu 
Debeliacsa, Antalfalu und Ganosfalu ihre eigenen 
Schulen. 

Die statistische Darstellung der siebenbiirgischen 
Militärgränze von Herrn Demian ist bisher noch 
nicht im Druck erschienen. Auch die Darstellung 
der militärischen Verfassung und Verwaltung der 
Gränzdistricte ist Hr. D, noch schuldig. 

Hr. Demian hat durch seine statistische Beschrei¬ 
bung der Militärgränze bewiesen, dass er im Stande 
ist, gründliche Originalstatistiken zu verfassen. Um 
so mehr fordert ihn daher Recensent auf, sich mit 
den rückständigen Thcilen seiner statistischen Dar¬ 
stellung der österreichischen Monarchie nicht zu 
übereilen und sie nicht, wie die statistischen Dar¬ 
stellungen von Böhmen, Mähren, Schlesien, Ostga¬ 
lizien, Siebenbürgen und Ungarn flüchtig zu com- 
piliren, sondern sorgfältig mit Benutzung der neue 
sten und besten gedruckten und ungedruckten Quel 
len auszuarbeiten. 

Der Druck ist gut und grösstentheils correct. 

K A T E C II E T I K. 

Leitfaden zum Unterricht in der christlichen Iieli- 

fiionzunächst für seine Confirmanden, entwor¬ 

fen von I, Jß o y s e u , Hauptprediger der Domg«meixtde 

au Schleswig, Kijchenpropst u. s. f. Altona, bey J. Fr. 

Hammerich. 1308- 8- IV. u. 27 $. (c gr.) 

Grundsätze des Christentums zum Unterrichte der 

Confirmanden. Herausgeg. von A. L. P. Schrö¬ 

der, Pfarrer zu Nordhofen. Frankfurt am Main, bey 

Job. Christ. Hermann. 1308. ß. 40 S. (2 gr.) 
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Beyde Verff. legten die vorliegenden Leitfaden 
schon immer bey ihrem Confirmationsunterrichte 
zum Grunde; und geben dieselben hier, zunächst 
ihren Schülern, gedruckt, um auf diese Weise ihren 
Unterricht ihnen noch nutzbarer zu machen, und 
sie in den Stand zu setzen, sich auf diesen Unter¬ 
richt vorzubereiten, ihn zu wiederholen, sich auch 
dann, wenn derselbe längst beendigt ist, desselben 
wieder zu erinnern, und so sich denselben immer 
tiefer einzuprägen. 

Der Leitfad en No. 1. ist für Confirmanden au» 
den gebildetem Ständen, welche durch frühem Un¬ 
terricht schon gute Vorkenntnisse mitbringen. Der 
Verf. liefert in der gedrängtesten Kürze einen grossen 
Reichthum von zwreckmässig gewählten und lichtvoll 
geordneten Materialien, wodurch einem Lehrer, d^r 
diese Anweisung zu gebrauchen versteht, ein schö¬ 
nes Hülfsmittcl zum Religionsunterrichte solcher 
Jünglinge, wie wir sie bezeichnet haben, in die 
Hände gegeben wird. Man yvird nicht leicht etwas 
vermissen, was in einen solchen Unterricht gehört, 
"Worauf man in diesem Leitfaden nicht hingeführt 
würde. Auch sind bey jedem Satze die wichtigsten 
Aussprüche der Bibel angeführt. — Mit allem Rechte 
gehört dieser Leitfaden unter die vorzüglichen, die 
wir besitzen. Würde der würdige Verf. sein Ver¬ 
sprechen, welches er in der Vorrede, wiewohl nur 
bedingt, thut, halten, und diesem kurzen Entwürfe 
einen Commentar hinzufügen: so würde die Nutz¬ 
barkeit dieses Leitfadens noch grösser und allgemei¬ 
ner werden. 

Auch der Leitfaden No. 2, welcher nicht für so 
Gebildete, obgleich auch nicht für ganz Unwissende 
bestimmt ist, und in welchem die Religionswahrhei¬ 
ten mehr in der gewöhnlichen Ordnung (der Glau¬ 
bens - und Sittenlehre) vorgetragen werden; ii»t gar 
nicht schlecht. In 29 kurzen fasslichen Sätzen, de¬ 
nen dann noch erläuternde Anmerkungen beygefügt 
sind, trägt der Vf. hier das Wichtigste aus der christ¬ 
lichen Lehre vor; und gibt einem geschickten Leh¬ 
rer, der aber freylich bey allen solchen kurzen An¬ 
weisungen die Hauptsache ist, Gelegenheit, sich bey 
seinem Unterrichte dieses Leitfadens mit Nutzen zu 
bedienen. Ueber manche in einem solchen Unter¬ 
richte^ vorzüglich wichtige Puncte; z. B. über die 
Beweise für die Wahrheit, Vortrefllichkeit und Gött¬ 
lichkeit des Christenthums, über die Lehre von der 
Erlösung, über die Pflichten gegen Gott, über den 
Eid u. a. gehet der Verf. indessen verhältnissmässig 
zu schnell hinweg. Auch würde er die Nutzbarkeit 
dieses Leitfadens erhöhet haben, ohne die Seitenzahl 
zu vermehren, Wenn die biblischen Stellen nur citirt, 
aber nicht abgedruckt wären, da die Confirmanden 
dieselben leicht in der Bibel nachschlagen können; 
und wenn der Verf. dagegen Winke zur Erklärung 
dieser Sprüche gegeben hätte. 
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PAS TORALSCHRIFTE N. 

Gemeinnütziges Magazin für Prediger auf dem Lande 

und in kleinen Städten. Herauf gegeben von J'ay- 

nnind Dü])]), Prediger in KloinscliöuebeeU. Dritter 

Hand, erstes Stück. Berlin und Stettin, bey Ni¬ 

colai. lfloß. 8- i47 S. (12 gr.) 

Die Einrichtung dieses nützlichen Magazins ist 
sich gleich geblieben. Die ganze erste Hälfte des 
vorliegenden Stücks füllen Entwürfe (von Wolf in 
Prenzlau und dem Herausg.) zu Predigten über die 
epistol. Pcrikopen vom 22. Trinif. bis zum Sonnt, 
nach Weihn. Man kann ihnen Reichhaltigkeit und 
Fruchtbarkeit nicht absprechen; und wenn -der Ton 
inWcr Ausführung so festgchalten wird, wie ihn die 
Entwürfe angeben, so kann cs ihnen auch nicht, an 
Fasslichkeit gebrechen. Eher möchte man sie hier 
und da der Trockenheit anklugen können. — Trau¬ 
reden aber wrie die S, 97 2. '1 kess. 3, 16. sollten doch 
wohl billig gehaltvollem Arbeiten den Platz nicht 
wegnehmen. Die pädagogische Rubrik ertheilt Nach¬ 
richt von einer in SalzW'edel erüllneten Sonnlags¬ 
schule, und, auf 16 Seiten, ein Lehrbuch der Reli¬ 
gion für Lehrer in niedern Schulen. Es soll offenbar 
(wiewohl auch nicht ein Wort zur Nachricht für den 
Leser bcygefiigt ist) zur Unterstützung der Lehrer 
seyn. — Aber wie in aller Welt sollen es diese in 
diesem Magazine suchen; und welchen Trost werden 
Leute dieser Art. in einem solchen Entwürfe finden. 
Es hebt so an: Gott hat die ganze Welt erschallen. 
Unzählig viele Dinge, die wir mit wtsern Augen se¬ 
hen und nicht sehen können, lebendige und leblose, 
vernünftige und unvernünftige, mit einem Worte, 
alles, was je gewesen ist und seyn wird, hat Gott er¬ 
schallen, denn — nun warum soll man das wohl 
dem Verl, glauben? — denn, sagt er, seine Schöpfer¬ 
kraft hat allen Dingen das Vermögen der Fortpflan¬ 
zung beygelegt. — Solcher Beweise kommen meh¬ 
rere vor. •— Die liturgische Abtheilung fällt diessmal 
aus, und die ökonomische gibt die Fortsetzung der 
Mittheilungen des Prediger Ganz. Die fünfte Abthei¬ 
lung der Misecllen enthält schätzeuswerthe Nachrich¬ 
ten von zwey Synodal will wencassen iuPrenzlan und 
Neustadt Eberswalde, Anekdoten (bey aller versi¬ 
cherten buchstäblichen Wahrheit unbedeutend) und 
einige pädagogische Hiilfsmittel, um die gesunkene 
Achtung gegen kirchliche Anstalten und Personen 
wieder zu heben. Diese Hiilfsmittel laufen auf den 
öftrer schon gegebenen Vorschlag hinaus, dem Pre¬ 
diger eine sittenrichterliche Aufsicht über seine Ge- 
nieindeglieder, zumal über die jungem zu ertheilen, 
zufolge deren sein Unheil über sie bey bürgerlichen 
Veränderungen ihres Lebens nicht ohne Gewicht 
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wäre. —• Bec. kennt mehrere Prediger, welche sich, 
ohne Geräusch, in den Besitz dieser censorisch« n 
Gewalt zu versetzen gewusst, und dadurch in ihren 
Dörfern die Kirchlichkeit nicht nur, sondern auch 
die Sittlichkeit befördert, haben. In der westphäli- 
sehen Quartalschrift für lleligionslehrer, Jalng. iRo7, 
wo Rec. nicht irrt, hat der Prediger Busch eine 
lehrreiche Erzählung davon mifgetheilt, wie er die 
jungen Leute seiner Aulsicht zu unterwerfen wisse. 

Predigten und kleinere Amtsreden von Iricdr. Si¬ 

monis. iRoß. 8- XVI. u. 176 S. 

Acnsscrc Gründe bewogen den Verfasser (er 
litt sehr durch die Kriegsübel) zur Bekanntma¬ 
chung dieser Religiosvorträge, die aber des Druckes 
nicht unwürdig sind. Bey der Verständlichkeit, 
deren er sich in den Predigten belleissiget, sinket 
er nie zum Unedcln herab, sondern erhält sich 
durchgehende bey einem würdigen Ausdruck. Hö¬ 
her schwingt er sich in einigen der kleineren Amts¬ 
reden , die vor einer kleineren Anzahl gebildeter 
Zuhörer gehalten wurden. So zeigt er überall eine 
verständige Rücksicht auf diejenigen, zu denen er 
spricht. Doch dieses nicht blos in Absicht des Aus¬ 
drucks, sondern auch in der Benutzung der Zeit¬ 
umstände überhaupt, und der besonderen Verhält¬ 
nisse seiner Zuhörer. Der Predigten sind neun: 
1. Daus das Christenthum uns in den Tagen der 

Prüfung und clcr gemeinen JS'oth am kräftigsten 

beruhigen könne; 2. Ucber den tPunsch, dass bes¬ 

sere Zeiten für uns und für die Menschheit cintrc- 

ten mögen; 3. Dass auch die L u glucks fälle, die 

nur erlitten haben, zu uuserm Testen dunen sollen; 

4- Dass die I. ei teil, in denen nur leben, uns die 

grosse J Fahr heit -verkündigen: die fj eit vergeht 

mit ihrer Lud'; 5. Leber den Werth der christli¬ 

chen Eintracht; 6. Zwey Vorzüge, um derentwil¬ 

len Johannes von uns geachtet zu werden verdient 

(er nahm auch im Gefängnisse noch Theil an der 
Sache Gottes und der Menschen; und, er blieb 
auch im Gefängnisse sich selbst und seiner Pflicht 
getreu); 7. Gott waltet über uns! 3. Einige Tie¬ 

geln, die wir in Ansehung des Beyfalls, den wir 

von Andern erwarten und wünschen, zu befolgen 

haben ; 9. Dass auch theure und. nahrungslose Zei¬ 
ten für uns wohlthätig werden können. Die klei¬ 
neren Amtsreden sind: 1. Tauf reden, 1. bey einem 

Kinde, dessen Eltern lange in einer kinderlosen 

Ehe gelebt hatten; c. bey einem Kinde, dessen Va¬ 
ter au einer gefährlichen Krankheit darnieder lag; 

3. bey der Taufe seiner Tochter. II. Traurede. 
111. Beichtreden. 
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LEIPZIGER LITERATUR ZEITUNG 

12. Stück, den 2J. Jan u a r lRog. 

GRIECHISCHE LITERATUR. 

Tt>vfyiclwt>ov 'IXicv ‘AXwcrtg. Tryphiodori Ilii ’excidium. 

Curavit Godojr. Utnricus Schäfer. Lipsiae, 

sumt. et typis Tuüchnilz. lgog. 32 S. gr, fol. 

geglätt. Pap. 

Il<ine Prachtausgabe, die den vorzüglichsten aus¬ 

ländischen griechischen Drucken, den Bödonischen 
insbesondere, mit vollem Hechte entgegen gestellt 
werden kann. Und doch will der einsichtsvolle 
und kunstverständige Besitzer der Druckerdy, die 
uns bald einen ähnlichen Druck des Theokrims 
liefern wird, das gegenwärtige Werk nur als ersten 
Versuch angesehen wissen. Wie viel haben wir 
also noch in Zukunft von dem uneigennützigen 
Kunsteifer und der rühmlichen Thätigheit desselben, 
die gewiss, durch verdienten Beyfall und Unter¬ 
stützung aufgemuntert, auch ausharren und fort¬ 
schreiten wird, für die Verbesserung des griechi¬ 
schen Drinks in jeder Grösse zu holten. Dem 
Itec. sind schon mehrere griechische Schriftproben 
von der grössesten bis zur kleinsten Art aus dieser 
Officin zu Gesicht gekommen, die ein sehr gefäl¬ 
liges und schönes Ansehen haben, und, wenn wir 
recht berichtet sind , so geht Hr. T. damit um, 
eine Bibliothek der griechischen Autoren, zuvör¬ 
derst der Dichter, in Llzevirschem Format, zu lie¬ 
fern, die durch Correctheit, Reinheit und Niedlich¬ 
keit des Drucks und zugleich durch Wohlfeilheit 
des Preises, das übertreten wird, was man bis¬ 
her in dieser Art erhalten hat. Zum Druck des 
Tryphiodors sind nicht Uncialbuchstaben, sondern 
die kleinern gewöhnlichen Buchstaben gewählt. Sie 
empfehlen sich durch Rundung der ganzen Form, 
durch gehörige Verlheilung der schwachem und 
stärkern Züge, durch Vermeidung jeder überflüssi¬ 
gen Verzierung, durch correspondirende Gleichheit. 
Nur das ß ist nicht ganz den übrigen gleich, die 
grossen Anfangsbuchstaben und die folgenden klei¬ 
nen jedes Verses stehen noch nicht in dem Verhält- 

Erster Rand. 

niss, dass die Zeilen ganz gerade ausfallen könnten, 
und die acceirtus grave« -und lenes haben oft zwey 
Wenig hei vorragende Spitzen, die uns wenigstens 
nicht gefallen. Der Druck hat durchgehend» die 
gehöuge Schwärze, das Papier die zu einer sol¬ 
chen Ausgabe erforderliche Höhe und Breite, auch 
ist die Glättung desselben im Ganzen sehr gut aus- 
gefallen. Neben dieser äussern Ausstal tun« hat diqse 
Ausgahe auch noch innere Vorzüge von dem Her¬ 
ausgeber erhalten, der'nur, wie es scheint, * durch 
den Raum beschränkt wurde, mehrere, Anmerkun- 
gen, als auf den beyden letzten Folioseiten, mit- 
zutheilen. Er hat nemlich den Text nach der 
Northmore’schen zweyten Ausgabe, die in dieser 
Ln, Zeit. (»806. St. 72. S. 1147) angezeigt Wörden 

ist aber nm Verbesserungen und Berichtigungen 
ab drücken lassen. Gleich im i/j-ten Vers lies et inan 
jetzt : L*‘ statt der Genitiven, die 
in den bisherigen xWsgaben standen. Im l^tcn V 
ist K«™ fUovrss verwandelt in , wie schon 

mehrere vorschlugen. Northraore vertheidigte jene 
gewöhnliche Lesart mit einer Glosse im H<s. Mvti, 
aber auch Hr. S. bemerkt, dass es heissen 
müsse, und dass Öfters so die ersten Buchttaben 
der Glossen ausgefallen sind. Im 2isten Vers 
(stall eß) 'EKroges «AmjS/zoTov. Der Grund der Aen- 
derung ist vom Hin. Professor in den Mehl. Cnt 
schon angegeben. Im 23 Vers hat Hr. Prof. S. die 
Lesart der Handschriften ivsq wahrscheinlicher in 
verwandelt, als Northmofe nach Wakefields C011- 
jectur in «i%. Im 31: Vers aber ist Meirichs Con- 
jectur fvgSJ<r«ro statt aveSifro-«too aufgenonimen. Im 
43. V. wird vorgeschlägen, getrennt zu lesen «V 
o*niff*a* st. vxokv. Dagegen ist v. 51. u. 511. 
sijtpsyyti aulgenommen, wo gewöhnlich über eu die 
puncta diaeresws stehen. Im 332. V. ist aber aus der 
Medic. Handschrift für e'vykvtyiwv in den Text ge- 
setzt vsdykvCpewv, ein Wort, das noch in den griech. 
Lexicis fehlt, aber alles für sich hat. Aus dersel¬ 
ben Medic. Handschritt sind noch andere Lesarten 
aufgenommen, wie iiej- kaTrpct statt y.Z/xa, welches 
vom Globsator herrührt, ät/x«; 260, statt n(nU, ißß. 
ßKfteonv statt ß^vSCuv, was ungriechisch ist, 26> 
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iXettgetf St. 31^. xot<x/uo7o 8t. Sf/zogvfOf. Oefter 
sind auch theils fremde (wie nrqiyti V. 321. nach 
Hevne) theils eigne Muthmassungen, entweder nach 
grammatischen Gründen (wie iftertbtifiii st: 2ö-n)xsv) 
oder andern (wie sirägv.iog st. C-za^tog') in den Text 
aufgenommen; andere Vorschläge zu Verbesserungen 
ganzer Verse findet man in den Noten, aber nur kurz 
angedeutet, wie es der Zweck mit sich brachte. 
Da von dieser Ausgabe nur wenige Exemplare ins 
Publicum kommen, so hoffen wir, dass der Herr 
Herausgeber und Verleger einen kleinern Abdruck 
veranstalten, und jener dabey die Zahl seiner An¬ 
merkungen noch vermehren wird. 

STAA TS WISSENSCHAFTEN. 

Handbuch der allgemeinen Staatenkunde, des darauf 

gegründeten allgemeinen Staatsrechts, und der all¬ 

gemeinen Staatsklugheit nach den Gesetzen der 

Natur. Von Carl Ludwig von Haller, Professor 

der Staatskunde und Geschichte an der Akademie zu 

Bern. Winterthur, in der Steiner’schen Buclih. 

i8°8‘ 8* XXIV und 305 S. 

Die Lehre vom Ursprünge der Staaten, und 
ihrer Gründung, gehört unter die wichtigsten und 
interessantesten Gegenstände der Staatslehre; ihre 
Erörterung hat von jeher die denkendsten Köpfe 
beschäftiget ; und dennoch scheint man darüber 
noch nicht im Reinen zu seyn. Die Meynungen 
der Politiker darüber waren immer höchst ver¬ 
schieden; und werden es auch wahrscheinlich im¬ 
mer bleiben, so lange es Staaten gibt, und Men¬ 
schen, die über ihren Ursprung und ihre Gründung 
denken. Lange war man ehchin der Meynung, 
Staat und Obrigkeit sey ein Werk der Gottheit, 
und es sey gottlos und die Majestät schändend, zu 
behaupten, Menschen seyen ihre Urheber und ihre 
Stifter. Späterhin aber suchte man dennoch der 
Menschheit diess Recht zu vindiciren. Diejenigen, 
welche diess begannen , Hessen die Staaten durch 
menschliche Verträge entstehen, spotteten über den 
Aberglauben der Aeltern, und beschuldigten sie 
eines Verraths der Menschheit an den Despotismus. 
Lange übte diese letztere Meynung ihre Herrschaft; 
neuerdings hat man sie ihr streitig zu machen ge¬ 
sucht. Anstatt den Staat auf die Idee eines Ver¬ 
trags zu bauen , hat man seit etlichen Jahren ver¬ 
sucht, ihn aus dem Organismus des Universums 
abzuleiten. Er soll ein organischer Theil des Men¬ 
schengeschlechts, und des Universums seyn , ab¬ 
zweckend auf die immer schönere Darstellung der 
Idee der Menschheit, als einer organischen Einheit 
in den von Natur vereinigten Menschen nach Maas- 
gabc ihres Verhältnisses zu allen andern eben so 
vereinigten Menschen. Und wenn man unter dem 
Hervorgehen des Staats aus dem Organismus des 
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Universums nichts anders versteht, ’ als dass die 
Natur ihres Wesens und wechselseitiges Bedürfnisä 
die Menschen in den bürgerlichen Verein drängte, 
so ist ab' dieser Hdrleitung allerdings nichts zu ta¬ 
deln. — Einen andern Weg, als seine Vorgänger, 
schlägt wieder der Verfasser des vor uns liegenden 
Handbuchs ein. Nur gewissermassen nähert ersieh 
den Construenten des Staats aus dem Organismus 
des Universums in so fern, als auch er die-Natur 
zur Schöpferin des Staats macht; jedoch auf eine 
andere Weise. Das philosophische oder speculative 
Staatssystem, das den Staat aus einem Vertrage der 
Menschen ableitet, ist seiner Meynung (S. 27) nach, 
in allen seinen Voraussetzungen falsch, und selbst 
als Idee betrachtet , absurd und vernunftwidrig. 
„Nicht nur ist kein einziger Staat durch einen 
bürgerlichen Contract entstanden , sondern diess 
konnte auch nicht seyn , weil es unmöglich ist, 
und in der Natur der Dinge seine unüberwindli¬ 
chen Schwierigkeiten hat; sie sollen endlich nicht 
auf diese Art entstehen, selbst wenn es möglich 
wäre, weil dergleichen Staaten ihrem aufgestellten 
Zwecke selbst widersprechen, und die Sicherheit 
zerstören würden, die sie angeblich schützen sol¬ 
len, auch weit entfernt die Menschen freyer zu 
machen, vielmehr das Grab aller rechtlichen Frei¬ 
heit wären.“ Das rechtliche Fundament der Exi¬ 
stenz der Staaten , und aller daraus fiiessenden 
Rechte und Verbindlichkeiten ist nach dem Verf. 
der Stand der Natur, die Ungleichheit der Fähig¬ 
keiten und Kräfte, das Vermögen auf der einen 
und das JBedürjniss auf der andern Seite. ,, Die 
geselligen Verhältnisse der Menschen und der Staa¬ 
ten selbst, als die sich von jenen nicht in ihrer 
Natur, sondern nur dem Grade nach, unterschei¬ 
den, sind beyde so alt, als die Welt. Um ihren 
obersten Grund, ihren rechtmässigen Ursprung zu 
zeigen, braucht man nicht in das unbekannte Alter- 
thum hinauf zu steigen , noch 6ich in Hypothesen 
zu verirren; die Natur ist noch immer die nem- 
liche, und leicht ist es, ihr oberstes allgemeines 
Gesetz zu erkennen, nach welchem sie alle geselli¬ 
gen Verhältnisse bildet, und wiederum auflöset.“ 
,, Erforscht man nemlich in den alltäglichen geselli¬ 
gen Verhältnissen der Menschen den obersten Grund, 
auf welchen sie sich alle zurückführen lassen, — 
das Aehnliche, was bey allem Mannichfaltigen wie¬ 
der erscheint; sO wird man bald erkennen, dass 
jede Herrschaft, von welcher Art sie auch sey, auf 
einer natürlichen Ueberlegeuheit beruht ; jede Ab¬ 
hängigkeit oder Dienstbarkeit ein Bedürfuiss zum 
Grunde hat. Beydes hängt nicht einmal von dem 
Willen der Menschen ab; es ist vielmehr ein gros¬ 
ses allgemeines und nothwendiges Gesetz der Natur, 
dass der Mächtigere herrscht, so bald man seiner 
Macht bedarf; und wo immer in der Welt Macht 
und Bedürfniss Zusammentreffen, da entsteht r.oth- 
wendig ein Verhältniss, Kraft dessen der ersteren 
die Herrschaft, der letztem die Abhängigkeit oder 
Dienstbarkeit zu Theile wird, was aber deswegen 
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nicht minder zu bey der seifigem Vortheile abge¬ 
schlossen ist.“ Indessen ist aber doch diese Herr¬ 
schaft der Macht keines Weges Grenzenlos; sondern 
wenn auch (S. 57) der Mächtigere über andere 
Menschen herrscht, darum weil er ihren Bediirt- 
nissen abzuhelfen vermag, so ist deswegen doch 
dem Mächtigen keinesweges Alles erlaubt. Nur eine 
nützliche Macht (Vermögen, potentia) herrscht 
rechtmässig; und nicht eine schädliche Gewalt, (y,js). 
So mächtig auch irgend ein Mensch seyn mag, so 
gehört ihm doch nichts, als was er nur eigen be¬ 
sitzt, und Pflichten hat er so gut, wie jeder an¬ 
dere. Bin höheres, 7,war nicht zwingendes, aber 
heilig gebietendes Gesetz , dessen Existenz nicht 
wegraisonnirt, und welches durch keine mensch¬ 
liche Einrichtung entbehrlich gemacht werden kann, 
hat die Natur jedem Menschen ins Herz geschrie¬ 
ben; — das Gesetz : Beleidige niemanden in dem 
Sein igelt.; was du nicht willst, das man dir thue, 
das thue du auch andern nicht. Diess Gesetz er¬ 
klärt der Vf. für die oberste Kegel beym Gebrauche 
alles Vermögens und aller Freyhcit in der Welt. 
Durch seine Macht fremde Rechte beleidigen, Be¬ 
dürfnisse schaffen, statt sie zu befriedigen, erklärt 
er für Unterdrückung und Missbrauch. 

Nach dieser Ansicht von der Genesis aller Herr¬ 
schaft kann denn nach dem Verf. (S. 41) der Staat 
keinesweges eine Rechtsversicherungsanstalt seyn, 
wofür ihn die meisten Staatslehrer ansehen — und 
nach unserer Uebcrzeugung mit dem vollkommen¬ 
sten Rechte;— keine Gesellschaft freyer Menschen 
bloss zur Handhabung der äussern Gerechtigkeit ; 
sondern er ist nichts weiter, als ein natürliches 
geselliges Verhältniss zwischen Freyeu und JDienst- 
baren, das sich von andern Verhältnissen nur durch 
die Unabhängigkeit seines Oberhaupts unterscheidet. 
„ Er ist mif einem Worte, ein selbstständiges, d. h. 
für sich selbst und durch sich selbst bestehendes 
geselliges Verband.“ Nur das Prädicat der Unab¬ 
hängigkeit, welches einer Gesellschaft oder ihrem 
Oberhaupte zukommt, nicht ihr Zweck, macht sie 
zum Staate. Ein Fürst ist diesem nach, nach der 
Erklärung des Verfs. (S, 45) nichts anders, als ein 
unabhängiger freyer Mensch, der keinen Obern 
über sich hat (homo locupleß, potens, nemini ob- 
noxius) ; und jeder Mensch, den Glück und Um¬ 
stände vollkommen frey machen, wird eo ipso ein 
Fürst. Vermag sich eine Gesellschaft oder eine Cor¬ 
poration von Menschen, welchen Zweck sie auch 
habe, bis zu dieser gänzlichen Freyheit empor zu 
schwingen, so wird sie eine Republik genannt; und 
Republiken sind daher nichts anders, als unabhän¬ 
gige Communi täten (societas int er aequales nemini 
obnoxia), Was den König oder Fürsten von an¬ 
dern freyen begüterten Menschen unterscheidet, ist 
bloss seine eigene Unabhängigkeit; und durch eben 
diese Eigenschaft ist eine Republik von andern Ge¬ 
nossenschaften, Zünften , Innungen , Orden oder 
Gemeinden unterschieden. Beyde haben übrigens 
das Herrschen oder Regieren mit vielen andern 

Menschen oder Gesellschaften gemein; es geht so¬ 
gar meistens der Unabhängigkeit vorher. Das dliis 
npjierare ist nur das Genus proximum; das nemini 
purere aber der Character epeciiicus eines Fürsten. 
Doch ist jene Unabhängigkeit oder vollkommene 
Lreyheit , welche einen Menschen zum Fürsten 
macht, nur eine natürliche,Folge der absoluten oder 
relativen Macht, — ein Glücksgut, und zwar das 
Höchste von allen,; das wie andere Glücks?ü(er 
bald rechtmässig, bald auch unrechtmässig, erwor¬ 
ben und wieder verloren werden kann. .Sie ist im 
religiösen Sinne ein Segen, oder eine Gnade Gotte?. 
Zu ihrem möglichen Besitz ist zwar jeder Mensch 
von Natur berechtiget, (was jedoch mit der vorhin 
angegebenen Behauptung des Verfs., dass die Herr¬ 

schaft auf einer natürlichen Uebcrlegenheit des einen 
über den andern beruhe, im Widerspruche zu ste¬ 
hen scheint) ; aber sie kann, wie alle seltenen 
Glücksgüter, nur von sehr wenigen erreicht wer¬ 
den. Ueberhaupt aber kann sie, oder die durch 
sie begründete höchste Gewalt, wohl von Obern 
geschenkt, aber nicht von Untern delegirt werden¬ 
dem! niemand kann geben, was er selbst nicht 
hat. — Aus welchen Prämissen sich denn, nach 
dem Verf. (S. 48) folgende Corollarien ergeben sol¬ 
len : 1). Die Fürsten, sie seyen Individuen oder 
Korporationen, herrschen nicht aus an vertrautem, 
sondern aus eigenem Rechte, (nicht jure dcle»ato’ 
sondern jure proprio)'; 2) sie sind nicht Admini¬ 
stratoren eines gemeinen WeAns, nicht die ersten 
Diener des Vulks, nicht bloss die Oberhäupter des 
Staats, sondern sie sind unabhängige Herren, selbst¬ 
ständige Wesen , die nicht fremde , -sondern ini 
Grunde nur ihre eigene Saclie verwalten; -) die 
Verrichtung dieses Regiere 11s ist daher in "'ihren 
Händen ein Recht, und nicht eine Pflicht. Nur 
die Art der Regierung kann eine Pflicht seyn,* darin 
dass sie nicht fremde Rechte beleidige; 4) a’je S!fUj 
nicht allein für das Volk oder für ihre Untergebern* 
vorhandensondern vor allem aus und wesentlich 
auch für sich selbst, wie jeder andere Mensch* 
eben so sind auch die Unterthanen nicht allein für 
den Fürsten vorhanden, sondern beyde leben nur 
mit und neben einander in rechtlichen Verhältnis- 
6eiG 5) ein Fürstenthum ist kein gemeines Wesen 
sondern seinem wesentlichen Charakter nach eine 
Privat - Existenz, ein Hauswesen (magna familia). 

Nach diesen Ansichten von den Grundbedingun¬ 
gen auf welchen die Existenz des bürgerlichen 
Vereins beruhen soll, theilt der Verf. alle Staaten 
in Fürstenthümer (Einzelherrschaften) und Republi- 
ksn (Vieljierrschaften); und nach dieser Eintheilmio* 
zerfällt auch sein Handbuch in zwey Theile. Von 
den Fürstenthiimern ist im ersten Theile (S. 51_ 
202) die Rede ; den Republiken ist der zwevte 
(S. 203—502) gewidmet. Die Fürstenthümer oder 
Monarchieen hält der Verf. iür die ersten und na¬ 
türlichsten, zahlreichsten und dauerhaftesten Staa¬ 
ten; „denn sie entspringen aus der Natur der Din»? 
selbst, ohne allen positiven Willen der Manschen .. 
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Sic bilden sich nach seiner Vorstellung (S. 51) von 
oben herab, d. h. sie gehen alle von einem einzel¬ 
nen Menschen aus, der durch eigene Macht ent¬ 
weder bereits unabhängig war, oder es in der 
Folge geworden ist. Sie erhalten und vermehren 
die Zahl ihrer Untergebenen durch sudeessive Ag¬ 
gregation, d. h. das Volk ist ursprünglich nicht vor 
dem Fürsten, sohdern im Gegentheile der Fürst 
existirt zuerst, und sammelt die Untergebenen nach 
und nach durch verschiedene Verhältnisse und 
Dienstverträge um sich her. Uebvigens theilt der 
Verf. diese Staaten in clrey Classen: 1) Patrimo- 
nialstaateii, WO das Verhältniss eines begüterten 
Haus- und Grundherrn zu seinen Kindern, Die¬ 
nern und andern Hörigen die Grundlage bildet; 
2) militärische Staaten, gebildet durch das Verhält* 
niss eines Anführers zu seinen Begleitern und Ge¬ 
treuen; 3) geistliche Staaten, oder Theokratieen, 
entsprangen aus dem Verhältnisse eines Lehrers 
oder geistigen Oberhaupts zu seinen Jüngern oder 
Gläubigen. Bey den Erstem beruhen alle Rechte 
der höchsten Gewalt auf der doppelten Basis der 
Unabhängigkeit und des Grundeigenthums; bey der 
Zwevten und Dritten hingegen beruhen sie zu¬ 
nächst nur auf der Unabhängigkeit des Oberhaupts, 
jedoch hat Grundeigenthum auf ihre Befestigung 
und Dauer einen sehr bedeutenden Einfluss; und 
die meisten Staaten dieser beyden letztem Clas¬ 
sen sind eigentlich gemischter Natur. Uebrigens ist 
der Fürst zu Allem befugt, was in seinem Vermö¬ 
gen steht, und keine fremden Rechte beleidigt (S. 
77). Niemanden in dem Seinigen zu beleidigen, ist 
das alleinige Gesetz des Fürsten (’S. 78)« Göttliche 
Gesetze und fremde Piechte, sie mögen natürlich 
oder vertragsmässig erworben seyn, sind die Schran¬ 
ken, Avelche er gerechtcrWeise nicht überschreiten 
darf. Ausser dem Verhältnisse, welches irgend ei¬ 
nen Diener oder Untergebenen an seinen Herrn 
knüpft, und in mancher Rücksicht von dessen Willen 
abhängig macht, gibt es für Jeden einen bald gros¬ 
sem, bald kleinern Kreis von Freiheit, wo er sein 
eigener Herr ist, und in welchem ihn niemand ver¬ 
kümmern soll. Alles, was der Fürst in Dingen, 
welche ihm fremd sind, thun kann, muss entweder 
durch Anleitungs- oder Ableitungsmittel, die ohne¬ 
dem in seiner Willkühr stehen, oder durch richter-' 
liehen Ausspruch, oder durch Liebe oder freywillig 
eingeräumtes Ansehen oder Zutrauen geschehen (S. 
79> Die politischen Maximen, welche bey der Re¬ 
gierung jeder Classe von Staaten zu befolgen sind, 
oder wie sich der Verf. aüsdrückt, die Makrobiotik 
dieser Staaten, werden von ihm bey jeder Classe be¬ 
sonders entwickelt; wobey matt dehn, wie sich 
leicht vermuthen lässt, auf manchen Vorschlag stösst, 
bey dem unsere denkenden Politiker den Kopf schüt¬ 
teln möchten. 

Auf eine ganz andere Weise wie Fürstenthiimer, 
bilden sich nach dem Verf. Republiken. Uebcrhaupt 
erzeugen sie sich nur durch gleiche Kräfte, und ein 

gemeinschaftliches Bedürfniss, das nur durch Verei¬ 
nigung. der Erstem Befriediget werden kann. Ge¬ 
wöhnlich aber werden sie von "frühem Herren, mit¬ 
telst eines angebotenen gemeinsamen Vortheils, ge¬ 
stiftet und privilegirt, d. h. mit Rechten und Befug¬ 
nissen versehen, die in der Folge zimehmen können ; 
oder sie entstehen zufällig, wo Mehrere, unter sieh 
gleiche, durch ein gemeinschaftliches Interesse ver¬ 
bunden sind; oder endlich, es bildet sie ein einzel¬ 
ner Mensch, wenn er sich zur Erreichung irgend ei¬ 
nes Zwecks nicht mächtig genug findet, sondern zu 
seiner Verstärkung sich Genossen, Verbündete, Brü¬ 
der, nach gleichen Ptechten anwerben muss, d, h. 
denselben gegen die nemlichen Lasten auch die nem- 
lichen Vortheile eingesteht (S. 205). Der Zweck der 
Republiken lässt 6ich im Allgemeinen nicht durch die 
Vernunft bestimmen. So viele verschiedene Vdrtheile 
durch die Vereinigung menschlicher Kräfte erreicht 
werden können, so viele rechtmässige Zwecke der 
Republiken lassen sich denken. Man würde sich 
nach der Meynung des Verfs. ( S. 209) sehr irren, 
wenn man glaubte, dass diösef Zweck je die Siche¬ 
rung der Menschenrechte , die Behauptung der indi¬ 
viduellen I reyheit, die Handhabung der bürgerlichen 
Gerechtigkeit u. s. w., unter den Genossen selbst ge¬ 
wesen sey, oder auch nur seyn könne. ,, So wenig 
als diess bey dem grundherrlichen, militärischen und 
geistlichen Verbände Statt findet, eben so wenig ist 
es auch bey den Societäten und Republiken der Fall. 
Die Gerechtigkeit versteht sich immer ohnehin als 
eine natürliche Pflicht, und ist also inehr ein secun- 
därcr, sich von selbst ergebender Vorbehalt, als der 
unmittelbare Zweck, wegen wrelches die Gesellschaft 
gestiftet worden. Die meisten frey gewordenen 
Genossenschaften oder Communitäten hatten ur¬ 
sprünglich nicht einmal den Zweck sich unabhän¬ 
gig zu machen, d. h. ein Staat oder eine Republik 
zu werden. Der eigentliche und nächste Grund 
aller solcher Vereinigungen war, bessere Lebens¬ 
existenz, äussere Sicherheit (Widerstand gegen frem¬ 
de Bedrückung) Handelsfi'eyheit, und Handelsun¬ 
ternehmungen, Besorgung eines gemeinsamen Guts, 
Erfüllung eines nützlichen oder für nützlich gehalte¬ 
nen Gelübdes u. s. w'.; daher man auch die Republi¬ 
ken in grundherrliche, militärische, geistliche, mer- 
käntilische u. s. w. eintheilen könnte.4f Die Haupt- 
bestandtheile des in einer Republik geltenden Genos- 
senrechts — das jedoch von dem Fürstenrechte, oder 
dein Privatrechte gegen Diener und Untergebene 
wohl unterschieden werden soll — sind nach dem 
Verf. (S. 2»4 f.): 1) zum Eintritt in eine Genossen¬ 
schaft kann niemand gezwungen werden. 2) Keine 
Gesellschaft ist schuldig, wider ihren Willen andere 
MeWqhen in ihren Kreis aufzunehmen. 3) Jedes 
Mitglied kann auch aus derselben wieder nach Will- 
kükr heraustreten. 4) Im Innern der Genossenschaft 
ist die höchste Gewalt, oder doch die Quelle der Ge¬ 
walt ganz natürlicher Weise bey der Communität 
aller Genossen; 5) ^e7 der Fassung genossenschaft¬ 
licher Beschlüsse entscheidet jedoch die Majorität der 
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Stimmet!,* und diess liegt so tief in der Natur der ehe der Verf. hier geprciliget Lat. Neu ist übrigens 
J.— t?._r„l - J 1'/1 seine Theorie keinesweges ; man findet ihre Grund¬ 

lage schon be’ym Aristoteles. Die Idee dieses grie¬ 
chischen Philosophen , die Eminenz des Genies ma¬ 
che den gebildeten dien sehen schon von Natur zum 
Beherrscher des ungebildeten Barbaren, — diese Idee» 
■Welche dem griechischen Stolze so sehr entsprach, 
und durch welche sich die bürgerliche Verfassung der 
meisten griechischen Staaten nur allein rechtfertigen 
liess, — beruht auf derselben Grundidee, auf wel¬ 
che der Verf. seine Theorie gebaut hat. Beyde, die 
Aristotelische Eminenz des Genies, und das Vermö- 
gen oder die Ueberlegenheit des einen Individuums 
über das Andere, welche nach dem Verf. das Erstere 
zum natürlichen Beherrscher des Andern machen 
soll , machen in der letztem Analyse, blos das Maas 
der Stärke eines Individuums zur Quelle aller seiner 
Hechte, constituiren auf diese Weise ein blosses Recht 

Sache, dass zur Einführung dieser Maxime nicht ein¬ 
mal ein förmlicher Vertrag nöthig ist. Ihr wahrer 
und oberster Grund beruht zuletzt doch auf der Idee 
der Ueberlegenheit; denn was die Mehreren wollen, 
können sie auch durchsetzen. 6) Eine Genossen¬ 
schaft, die keinen Obern über sich erkennt, ist zu 
jeder Zeit so frey undunabhängig, als sie es vorher 
gewesen. 7) Die Vorsteher einer Genossenschaft 
sind zwar ihre Diener, aber in einem ganz andern 
Sinne, Avie diess die Diener eines Fürsten sind; denn 
sie sind Mifgenosseu an der gemeinen Herrschaft, 
und erkennen keinen Obern üb*,r sich, ß) Das Gut 
oder das Vermögen einer Corporation gehört der 
ganzen Genossenschaft, und ist für den Zweck be¬ 
stimmt, den sicli dieselbe vorsetzt. 9) Eine Genos¬ 
senschaft kann von ihren Mitgliedern Steuern und 
Beiträge fordern, so viel sie es nöthig findet; und 

der allgemeinen Regel nach zahlen die Genossen hier des Stärkern, und führen am Ende zur Vernichtung 
nicht nach ihrem Vermögen . sondern der Eine so des Wesens der Menschheit durch sich selbst. Der 

Verf. mag diess selbst gefühlt haben, und diess mag 
ihn bestimmt haben, an die angegebene Bedingung 

viel als ddr Andere; ..denn bey gleichen Vortheilen 
sollen auch nur gleiche Beschwerden Statt fin¬ 

den!“ — Gelangt übrigens eine Genossenschaft zum der Herrschergewalt, noch eine zweyte zu knüpfen^ 
Besitze von Grundeigenthum, und erwirbt sie da- r,cic a** t>~i.  1.+— u— -- » 
durch mittelst natürlicher oder förmlicher Dienstver¬ 
träge ein Recht auf Personen und Sachen, so wird 
sie, wenn ihre Besitzungen niemanden dienstbar 
sind, ein coüectiver Fürst, und hat in dieser Eigen¬ 
schaft die nämlichen landesherrlichen Rechte, und 
die nämlichen natürlichen Schranken, wie Patrimo- 
nialfürsten ; und ihre Unterthanen sind eben so we¬ 
nig, wie die Unterthanen der individuellen Fürsten, 
befugt, ein Recht an der Herrschaft oder Regierung 
anzusprechen; denn sie sind nicht Mitglieder, nicht 

das Bedarfniss des Beherrschten. Aber genau be¬ 
trachtet, wird gerade durch diese zweyte Bedingung 
die Wirksamkeit des Erstem ganz vernichtet; denn 
der Mächtige, den seine Machtauf den Thron erho¬ 
ben haben soll, hört auf, auf' den Grund seiner dlacht 
zu herrschen, wenn ihn das Bedürfniss der Beherrsch¬ 
ten, seinen Schutz zu suchen , auf den Thron gesetzt 
hat. Er herrscht nicht aus und durch sich selbst, 
durch seine Ueberlegenheit über die Beherrschten — 
worin der Verf. den Grund seiner Herrschergewalt 
findet, — sondern durch die Beherrschte, durch 

Mitgenossen der Corporation, sondern sie gehören ihr Bedürfniss seinen Schutz zu reclamiren, und die 
ihf nur an, d. h. sie sind ihr theils durch Verträge 
dienstbar, theils durch natürliche Bedürfnisse von 
ihr abhängig; — eine Behauptung, die mit augen¬ 
scheinlicher Rücksicht auf die Schweiz und die vo¬ 
rige Verfassung der einzelnen Kantons, ziemlich 
Weitläufig erörtert wird, und deren Tendenz wohl 
niemand verkennen dürfte, der mit der Geschichte 

folge dieses Bedürfnisses , ihre Unterwerfung; oder 
in der letztem Analyse durch den bürgerlichen Vcr- 
trag, in dem sich die Anerkennung dieses Bedürfnis¬ 
ses ausspricht. Der Verf. mag zwar darin Recht ha¬ 
ben, dass Ueberlegenheit auf der Seite des Herrschens, 
und Schwäche und Bedürfniss auf der Seite des Be¬ 
herrschten die erste Veranlassung zur Errichtung von 

der schweizerischen Angelegenheiten nicht ganz un- Staaten gegeben haben mag, aber ergeht offenbar zu 
bekannt ist. weit, wenn er nach diesem Veranlassungsgrunde das 

Wesen der Staaten bestimmt wissen will, und das 
Der Verf. legt seiner in ihren Hauptzügen hier Verhältniss des Herrschers zu seinen Beherrschten, 

dargestellten Theorie der Staatslehre einen sehr ho- Jener Veranlassungsgrund machte immer Staaten und 
heu Werth bey, und verspricht sich von ihrer An- ihre Errichtung nur möglich; nie aber wirklich, 
nähme bedeutende Vertheile für die iVjenschheit und Ungeachtet wir nicht leugnen wollen, dass der Ue- 
die Staaten. Indessen uns scheint es, er habe sein beigang von der Möglichkeit zur Wirklichkeit bey- 
Geisteskind mit zu vieler Vorliebe beurtheilt. Auf nahe nirgends durch solche förmliche Verträge be- 
keinen Fall verdient das System der Staatslehre, zu wirkt worden sey, wie er nach der Lehre unserer 
dem sieh bisher unsere Philosophen und Politiker philosophischen Praktiker geschehen sollte. Die Idee 
bekannt haben, die heissenden Vorwürfe, die ihm vom Staate mag allerdings den Stiftern der ersten 
der Verf. überall macht, wo sich nur einige Gelegen- Staaten nicht in der Gestalt voigeschwebt' haben, in 
heit zu einem Ausfälle darauf zeigt. Jenes System der 6ie jetzt unsern Philosophen erscheint; der bür- 

nur ganz treu bleibt, die gerliche Verein mag in seinem Uranfange und in sei¬ 
ner Urgestalt nichts weiter gewesen seyn, als eine 
Vereinigung des Schwachem mit dem Mächtigem, 

wird, wenn man ihm nur ganz treu bleibt, die 
Menschheit und die Staaten gewiss weit früher und 
weit leichter zum Ziele führen, als die Lehren, wel- 



XII. Stück. 188 »87 

um unter dem Schutze der Macht des Letztem de» 
Ohnmacht des Erstem einen sichern Zufluchtsort zu 
gewähren. Aber es bedarf wohl keiner Erinnerung, 
dass man bey der Ausarbeitung einer Theorie der 
Staatslehre diesen Ansichten vom Staate in seiner Ur- 
jrestalt jetzt nicht mehr folgen kann, wo das .Wesen 
des bürgerlichen Vereins seine völlige Ausbildung er¬ 
halten hat, und die Menschheit einen Zustand von 
Cultur errungen hat, den die Stifter der ersten Staa¬ 
ten wohl nie geahndet haben mögen. In der Kind¬ 
heit der Staaten mag sich vielleicht eine Theorie der 
Staatslehre oder vielmehr der damaligen geselligen 
Verhältnisse unter neben einander lebenden Menschen, 
auf jene Urverbältnisse des Herrschers zu seinen Be¬ 
herrschten haben bauen lassen; aber was damals 
möglich war, kann jetzt nicht mehr geschehen. _ Un¬ 
sere Staaten sind jetzt nicht mehr, was sie in ihrer 
Ur°estalt gewesen seyn mögen, und wozu sie der 
Veri. noch jetzo gemacht wissen will — ein geselliges 
y'erhältinss zwischen Freyen und JD i e n st h ar e n; 
sondern sie erscheinen lediglich als ein Verein zwi¬ 
schen Freyen und Freyen , um sich wechselseitig dea 
Genuss ihrer rechtlichen Freyheit zu garantiren. 
Dem Wesen der Menschheit und ihrem Wohle sagt 
diese Ansicht vom bürgerlichen Vereine bey weitem 
mehr zu, als die Idee, zu der sich der Verf. bekennt. 
Die Grenzlinie, welche er für die Herrschergewalt 
gezogen hat, ist bey weitem nicht ausreichend; 
durch sie ist die Menschheit dem Despotismus ihrer 
Oberhäupter ganz unbedingt Preis gegeben; denn 
die Maxime des Verfs.: nur eine nützliche Macht 
herrscht rechtmässig, und nicht eine schädliche Ge¬ 
walt lässt in der Anwendung jede Willkühr zu, zu 
der sich ein Despot berechtiget finden mag. Wer 
kann immer mit Zuverlässigkeit bestimmen, was 
nützlich sey, und was schädlich? Gar manches wird 
der Herrscher unter die Kategorie einer nützlichen 
Macht subsumiren , was dem Beherrschten bJos eine 
schädliche Gewalt erscheint; und da die Ucberlegen- 
heit des Erstem seine Herrschaft begründet, so wird 
der Kreis seiner Herrscherrechte am Ende Alles um¬ 
fassen was er nur für gut finden mag, dann aufzu- 
n eh men. Der Verf. ruft freylich den Herrschern zu: 
Beleidige Niemanden in dem Seinigen; was du nicht 
willst, das man dir thue, das thue du auch Andern 
nicht! Aber wird diesen Zuruf wohl der übermäch- 
ti'’e Despot achten, der nach dem Verf. schon durch 
seine Uebermacht zum Elerrschen über Andere beru¬ 
fen ist? Die Natur hat freylich jedem Menschen diess 
Gesetzen» Herz geschrieben, allein wenn jedermann 
dieser Stimme seines Herzens folgte, so bedürfte es 
parkeiner Staaten. Gerade der Umstand hat sie nö- 
thig gemacht, dass jene Stimme von so wenigen ge¬ 
hörig machtet wird. Uebrigens ist das ganze Gesetz 
im Grunde nichts weiter als eine Regel der Klugheit; 
wenigstens so wie es gewöhnlich aufgestellt und vor- 
»etra^en wird. Als Rechtsgesetz muss cs bey wei¬ 
tem tiefer begründet werden. Es muss aus dem We¬ 
sen der Menschheit und aus der Bestimmung des 

Menschen, als einer vernünftigen Intelligenz abgelei 
tet werden, sonst verliert es so leicht alles Ansehen 
bey dem Mächtigen, der Alles kann, was er will, 
und der, gerade um seiner Macht willen, nicht zu 
befürchten hat, dass Andere ihn nach den Maximen 
behandeln, nach welchen er sie behandelt. Der Vf. 
gesteht (S. 38) selbst zu, „die höchste Gewalt könne 
nur durch Moralität und Religiosität gezügelt wer¬ 
den“, und „den Missbrauch der höchsten Gewalt 
durch menschliche Einrichtungen hindern zu wol¬ 
len, sey ein Problem. “ Abor gerade um deswillen, 
weil diess so schwierig ist, bedarf es bey der Bestim¬ 
mung des Umfangs der Rechte der höchsten Gewalt 
bey weitem mehr Vorsicht, als er angewandt hat. 
Seine Begründung der höchsten Gewalt reisst gerade 
zu den Damm weg, der ihren wilden Ausbrüchen in 
den Weg gesetzt werden kann. Sie erhebt die Ober¬ 
häupter der Staaten aul einen Punct, von dem sie 
das von ihnen beherrschte Volk für nichts Anders be¬ 
trachten können, als für Staub unter ihren Füssen; 
für Wesen, die sie ungescheut vernichten können, 
weil 6ie ohne sie ohnediess nichts sind, u. nur durch 
sie leben, weben und sind. Leider erschien diese 
Lehre in dem Verfahren mehrerer Regierungen gegen 
ihr Volk bisweilen nicht undeutlich vorherrschend; 
schon so manche scheint sich die Maxime angeeignet 
zu haben (S. 6i), der PF’ille des Fürsten ist Gesetz 
Jur alle seine Unt ergeh eilen ; „weil alle in verschie¬ 
dener Rücksicht ihm dienstbar, oder von ihm abhän¬ 
gig sind;“ was soll erst aus dem Bürger werden, 
wenn Staatslehrer den Regierungen solche Lehren 
predigen, wie die des Verfs. ist? Unsere neuern Phi¬ 
losophen mögen treylich hie und da zu weit gegangen 
seyn; sie mögen hie und da den Kreis der Rechte des 
Volks auf Kosten des Kreises der Rechte des Regenten 
zu sehr erweitert haben; die Rousseauische Lehre 
vom allgemeinen Willen insbesondere mag von Man¬ 
chem missverstanden worden seyn; aber um deswil¬ 
len verdient sie noch lange nicht, wenigstens nicht 
im Ganzen und so unbedingt, wie es der Verf. thut, 
das Anathema, das er über sie ausspricht. Es kommt 
blos darauf an, dass man sich über das Wesen des 
allgemeinen Willens gehörig verständige. In so fern 
man darunter dasjenige versteht, was All# vernünfti¬ 
ger PVeise wollen sollen, ist er gewiss die Basis aller 
Gesetzgebung; wiewohl er aus diesem Gesichts- 
puncte betrachtet, vorzüglich bey rohen und uncul- 
tivirten Völkern oder in einem anarchischen Staate, 
oft geradezu dem widerstreben kann, was Alle oder 
der grössere Theil der Bürger wirklich wollen. Bio» 
darin, dass Rousseau und seine Nachfolger das, was 
vernünftiger Weise von Allen gewollt werden soll. 
von dem was unter gewissen Umständen von Allen, 
oder dem grossem Theile des Volks, wirklich gewollt 
wird, nicht gehörig unterschieden haben, — blos 
darin liegt das Unhaltbare der Rousseauischen Lehre; 
ungeachtet sie selbst auf diesem Abwege ein Volk 
weit früher zum Ziele seiner Wünsche führen wird, 
al6 auf dem vom Verf. betretenen Wege, weil jede 
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Regierung immer bey weitem besser tbut, wenn sie 
bey ihren Vorschritten die öffentliche Meynung ach¬ 
tet, als wenn sie diess nicht thut; denn je grösser 
die Harmonie eines gegebenen Gesetzes mit den Aus¬ 
sprüchen der öffentlichen Meynung ist, je leichter 
ist es, ihm praktische Realität zu verschaffen. — So 
wenig die Theorie des Verfs. dem Wohl des Volks 
entspricht, so wenig sagt sie aber auch übrigens dem 
Wohl des Herrschers selbst zu. Was dieser dadurch 
auf der einen Seite an Macht gewinnt, verliert er 
auf der andern wieder dadurch, dass er immer nur 
isolirt steht: gestützt auf seine Privatmacht, die ihn 
nur solange schützen kann, als kein Mächtigerer er¬ 
scheint, der ihn vom Throne stürzt. Ein Fürst, der, 
nach der Theorie des Verfs., von seinen Unterthanen 
im Kriege Hiilfsleistungen nur aus moralischer Pflicht 
oder aus besondern Dienstverträgen fordern, sie aber 
nicht mit Gewalt dazu zwingen kann (S.59); ferner, 
der jeden Krieg, als seine eigene Sache, nur auf seine 
eigenen Kosten führen kann, und dem seine Untertha¬ 
nen nur aus Billigkeit und Dankbarkeit hierzu Bey- 
träge zu leisten haben; dann, der in der Regel alle 
seine Ausgaben aus eigenen Mitteln bestreiten muss, 
aber nur aus Billigkeitsgründen Steuern und Abgaben 
von seinen Unterthanen fordern kann, und wenn er 
ihre Beyhülfe nöthig hat, diese erst suchen, und ihre 
Bewilligung von Seiten der Unterthanen abwarten 
muss (S. 72 f.); — ein solcher Fürst wird immer eine 
sehr unbedeutende Rolle spielen , und für die Reali- 
sirung des Staatszwecks wenig oder nichts thun kön¬ 
nen, selbst wenn der Kreis seiner Pflichten noch so 
enge gezogen seyn sollte, und sein Volk alle gemein¬ 
nützige und wohlthätigc Anstalten, — wie der Verf. 
(S. 77) glaubt — von ihm nicht als Schuldigkeit for¬ 
dern kann, sondern blos als Wohlthat und Gnade; — 
kurz, auf demselben Wege, auf welchem der Verf. 
die Rechte und das Wohl der Unterthanen vernich¬ 
tet, vernichtet er auch die Rechte und das Wohl der 
Fürsten. 

Der Verf. verspricht übrigens die Ausführung 
seiner Theorie in einem weitläufigeren Werke, von 
vier Bänden; indessen das, was er hier gegeben hat, 
macht uns keinesweges darauf begierig. Er wandelt¬ 
auf einem Irrwege, und dieser kann ihn unmöglich 
zum Ziele führen; auch wenn er ihn noch so weit, 
breit und lang macht. 

SCHUL- UND JUGEND SCHRIFTEN. 

hm der - Declamationen bey Schulprü fungen und 

Familienfesten, von Joh Ferd. Schien (.) Gies¬ 

sen und Darmstadt, bey Heyer, VI u. 123 S. 1809. 

in 8- 

"Wenn gar manche deutsche Padagogiker in ih¬ 
rer amtlichen Wirksamkeit ungleich weniger leisten, 
als ihre Schriften erwarten und fordern lassen; so 

findet diese leidige Bemerkung in der Knaben-und 
Mädchenschule zu Schlitz keine Bestätigung. Da 
muss sich des pflichtmässigen Aufsehens und der 
freywilligen Mitwirkung des wackern Inspector 
Schlez freuen, wer sie beobachtet. Eine schöne 
Folge seiner Vorbereitung und Veranlassung feyer- 
licher Schulprüfungen, sind denn auch die meisten 
jener Declamntionen von zwölf kleinen Anreden u. 
Gesprächen, die zum Anfang oder Beschluss öffentli¬ 
cher Prüfungen verschiedner Classen der Schulen 

zu Schliz, in den Jahren i8°5—18°8- von genann¬ 
ten Knaben und Mädchen wirklich gesprochen wur¬ 
den. Ihnen folgen von S. 30 — 4°» zwey Gespräche 
bey Familienfesten und dann wieder zwölf bekannte 
Stücke von Bürger, Geliert, Gleim, Hölty, Lessing, 
Pfejfel und dem Herausgeber, die sich vorzüglich 
zu Declamir-Uebungen eignen, ohne besondere Be¬ 
ziehung, mit Anmerkungen über Betonung und Ge- 
be(h)rden. Das Ganze wird gewiss nicht wenigen 
Schullehrern willkommen seyn, denen Talent oder 
Müsse zu solcher Vorarbeit mangelt. Was nun be¬ 
sonders den ersten eigenthümlichsten und schätzbar¬ 
sten Theil dieses in seiner Art wohl noch einzigen 
Büchleins anbelangt; so theilt Rec. mit dem Verf. 
die Meynung und Erfahrung: „dass es allerdings 
minder leicht ist, als es scheint, im Charakter der 
Kinder, und ohne wiedernatürliches Ueberschrei- 
ten ihres beschränkten Ideen - Kreises, mit Uner¬ 
heblichkeit des Inhalts und Kunstlosigkeit der 
Form Beyfall eines gebildeten Publicums zu gewin¬ 
nen. Unserm Verf. wird dieser sicher, auch airs- 
serhalb seines amtlichen Wirkungs-Kreises, zu Theil 
werden; ob er gleich bisweilen die vorhin angedeu¬ 
teten Schranken ein wenig überschreitet. Erinne¬ 
rung an „den blauen Dunst, der bey manchen Schul- 
prüfungen Mode seyn soll,“ möchte dem Knaben, 
welcher mit der Tabacks - (nicht Tobacks-) Pfeile 
hervortritt, allenfalls vergönnt seyn; aber in einigen 
andern Stellen scheint uns das ältere Pädagogen-Ge- 
sicht zu weit und merkbar aus der Knaben-Maske 
hervorzugucken. Nicht nur S. 10 beseufzt ein Knabe, 
dass Anerkennung des Amtsfleisses ,,ach! so selten 
dem Lehrstande zu Theil werde;“ sondern S. 17 —• 
iß sind gar von einem Schüler der untersten Kna¬ 
ben-Classe folgende Worte zu vernehmen: „Gott 
tröste den ehrlichen Schulmeister, der sich nicht 
besser aufs Geister-Unterscheiden verstand! Wel¬ 
che Langeweile mag er den bessern Köpfen durch 
unverstandnes und unerklärtes Gedachtnisswerk ge¬ 
macht, und mit welcher heillosen Sehulzucht mag 
er sie gemartert haben, weil sie an seinem Kram(e) 

keine Lust hatten!“ — 

Soll man ein Knäblein so schwatzen lassen? — 
Rec. ist wenigstens nicht der Meynung, und hat 
sogar au dem Kinderspass5 über einen Herrn Candi- 
dat Reimreich (?) S. 52 — 33 — einigen Anstoss ge¬ 
nommen. — Desto vollkommnere Befriedigung ha¬ 

ben ihm andre der kleinen prosaischen und mciri- 
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sehen Anreden vor und nach Prüfungen gefallen. 
Besonders schien ihm der Verf. sein Lottchen mit 
väterlicher Liebe bedacht zu haben. Diese kleine 
Sprecherin lässt sieh recht naiv und artig hören. 
Proben würden dieses Urtheil leicht bestätigen» wenn 
wir sie hier geben dürften. Bey der Auswahl frem¬ 
der Declamations-Stücke mag zwar die declamato- 
rische Rücksicht herrschen; dennoch schickt sich 
Tendenz und Schluss des D. Podalirius: ,,Ein Narr 
wer einem Doctor traut“ für Kinder noch viel we¬ 
niger, als Pfeßels bekannte Tabaks-Pfeife, die von 
Knaben doch nicht leicht theatralisch - befriedigend 
dar^estellt werden dürfte. Die declamatorischen 
und° mimischen Anmerkungen hat Rec. keineswegs, 
nach der Resorgniss des Vts. unnütz, sondern viel¬ 
mehr grösstentheils zweckmässig und feinsinnig ge¬ 
funden. Zu Corsar, noch mehr zu Pan und Hippakrat 
war wohl eine kleine Erklärungs- Anmerkung nicht 
überflüssig. Mit Schreib-und Druckart kann man 
im Ganzen zufrieden seyn. ,, JVcibliche Zöglingiti, 
der Schule,“ auf einem gütlichem Fusse leben, ,,ihn 
möc7it, schlackt, klap, klap, da hap^erts, Blüthen- 
sträusser, blosen, dreysig, löste, beste, vorAurzem 
jvas /‘eines u. d. gl.“ lassen indess auch hier , nicht 
nur vom SeLzer, noch scharfsichtigere Genauigkeit 

wünschen. 

ERBA UUN G S SC II RIF TEN. 

Gesangbuch für die häusliche Gottes yei ehrung. 
Nebst einem Anhänge über die kirchlichen Be¬ 
nennungen der Sonn - Fest - und Feyertage. Freun¬ 
den der Andacht gewidmet von Johann Carl 
Theodor Bauer, Privat-Lehrer. Mit einigen Wor¬ 
ten über den religiösen Gesang, statt einei \ or- 
rede, von D. Wilhelm Friedrich Hufnagel. 
Frankfurt a. M., im Verlage bey Johann Daniel 

Simon. XXX und 554 Seiten. i8«7- 111 gr- 8- 

• (1 Tlilr. 8 gr0 

Der Herausgeber hat die Absicht hier diejeni¬ 
gen religiösen Gesänge, die unser Zeitalter besitzt, 
welche es wertli sind, allgemein bekannt und . ge¬ 
braucht zu werden, welche aber in den bisherigen 
Gesangbüchern entweder gar nicht oder nur sehr 
6parsam angetroffen werden, in einer Sammlung 
zu liefern. Der bey dieser Lieder - Sammlung, wel¬ 
che aus 665. Gesängen besteht, zum Grunde ge¬ 
lebte Plan ist vollständig und zweckmässig, und 
hat mit der Anordnung der Lieder , in dem 
gleichfalls mit Recht geschätzten neuen Magde- 
burgischen Gesangbuche, viel Aehnlichkeit. Auch 
auf die Melodien richtete der Herausgeber sei¬ 
nen Fleies , und liess nicht nur weniger be¬ 
liebte, so wie auch schwerere Melodien weg, son¬ 
dern war auch bemühet, solche Melodien zu wäh¬ 
len welche eich zu dem Inhalte des Liedes schi¬ 
cken. — Der Verf. ist bey jedem Liede genannt, 

*) Gesangbuch zum gottesdienstl, Gebrauche fiir die Stadt u. 
das Herzogth. Magdeburg. Magdeb. b.Faber. 1305. (7 gr.) 

UJ2 

so wie auch der Verbesserer desselben, wo nämlich 
eine Verbesserung geschehen ist. Auch giebt der 
Herausgeber von den sämtlichen Verff. und Verbes¬ 
serern in einem Anhänge kurze historische Nach¬ 
richten. In einem andern Anhänge erläutert er die 
Benennung der kirchlichen Sonn - Fest - und Feyer- 
Tage, mit Zugrundelegung von Eisenschmids Ge¬ 
schichte der Sonn-und Fest-Tage. (Leipzig 1795,) 
— Wir wünschen dieser Sammlung, welche viele 
schöne religiöse Gesänge enthält, und welche zur 
Beförderung der häuslichen so wie der kirchli¬ 
chen Erbauung ungemein geschickt ist, recht Viele, 
welche von derselben Gebrauch machen; so wie 
wir auch wünschen, dass der Rath des Herrn D. 
Hufnagel, dass die Christen doch auf den religiösen 
Gesang eine grössere Sorgfalt richten möchten, all¬ 
gemein befolgt würde. 

Abendmahls. :ur Peyer des heiligen Andachtsbuch ; 
Von Johann Jacob Härtner, evangelischem Pre¬ 

diger zu Regens bürg. Regensburg, i8°8- Mit einem 
Kupfer. In der Montag - Weissischen Buchhandl. 

2ie S. iny. (8 gr.) 

Mit Bescheidenheit legt der Verf. hier dem Er¬ 
bauung suchenden Lesern ein neues Communionbucli 
vor; welches er für Leser aus der mittlern Classe be¬ 
stimmt. Er liefert in demselben theils allgemeine Be¬ 
trachtungen, thcils besondere Andachts - Uebungen 
und Gebete für den Conhrmationstag, für den ersten 
Abendmahls - Genuss, für die wiederholte Feyer die¬ 
ses Mahls ; für Kranke bey dieser Feyer; und für Beich¬ 
tende. — Diese letztem, für einzelne Personen, wie 
für besondere Lagen und Umstände bestimmten An¬ 
dacht? - Uebungen, welche den grössten Theil des 
Buchs ausmachen, zeichnen sich vortheilhaft aus; 
denn der Verf, geht in die besondere Lage desjenigen, 
für dessen Erbauung die jedesmalige Betrachtung be¬ 
stimmt ist, tief ein, und sagt ihm, was ihm zu be¬ 
denken grade das natürlichste, wichtigste und brauch¬ 
barste ist. So wird z. B. ein junger Christ bey seiner 
Conürmation, ein Dienstbote bey seiner Abendmahls- 
feyer, ein Kranker bey dem Genüsse des Abendmahls, 
nicht ohne Rührung, und nicht ohne Einfluss auf 
seine sittliche Veredelung dasjenige lesen und betrach¬ 
ten, was liier für ihn aufgezeichnei ist. — Die all¬ 
gemeinen Betrachtungen , über Einsetzung, Wichtig¬ 
keit, Wirkungen , und würdige Feyer des Abend¬ 
mahls, welche gleichfalls bestimmt sind auf den Ge¬ 
nuss des heiligen Abendmahls vorzubereiten, scheinen 
uns nicht derselben Beyfall zu verdienen; indem die 
abgehandelten Materien nicht vollständig und gründ¬ 
lich dargestellt sind ; über die Hauptsachen öfters 
schnell weggegangen, und dagegen bey entfernt lie¬ 
genden Betrachtungen lange verweilt wird. — Der 
Styl ist verständlich und edel, und viele Stellen sind 
mit Wärme abgefasst. — Jeder Art von Betrachtun¬ 
gen sind religöse Gesänge, aus den bessten Lieder- 
Sammlungen beygefügt. Ob vielleicht auch einige 
bisher ungedruckte darunter sind, kann Recensent 
nicht mit Gewissheit sagen. 
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D ieso Schrift ist den zur Revision der hiesigen Uni¬ 

versität allerhöchst verordneten und über alle ihre Insti¬ 

tute sich mit gleicher Sorgfalt verbreitenden Herren Com¬ 

missarien zugeeignet und bey ihrem Hierseyn im Namen 

der Gesellschaft überreicht worden. Die kleine Schrift 

des Tacitus kat zwar in neuen Zeiten viele und mannich- 

faltige Bearbeiter und Erklärer gefunden, dem ungeachtet 

bleiben noch manche Stellen kritisch zu verbessern übrig 

(für einige muss wohl noch von neuen Handschriften, 

wenn sich dergleichen vorfinden sollten. Hülfe erwartet 

werden) in andern sind die fehlerhaften Abänderungen 

oder Etklärungen zu berichtigen. Als ein nicht unbedeu¬ 

tender Beytrag dazu kenn gegenwärtige Schrift angesehen 

werden. Im 2. Cap. wollte der Hr. Verf. ehemals no~ 

men vor gentis. ausstreichen. Jetzt tritt er dem Hm. Prof. 

Bredow bey und streicht dasselbe Wort nach nationis aus, 

und übersetzt die Stelle: so sey alhnälig der Name einer 

Völkerschaft (Germaner) Name der Nation geworden. Die 

l.esart a victore aber vertheidigt er gegen Männert und 

Adelung, welche a victo vorzogen. Victor heissen die, 

Welc'.e zuerst über den Rhein gingen und die Gallier 

schlugen, oinnes die, welche in verschiedenen Zeiträumen 

ihnen folgten. Im 5. Cap. verwirk er des Hm. Conrectt. 

Hartmann Erklärung von humidior und ventosior in Rück¬ 

sicht auf den Zusammenhang mit dem Vorhergehenden. 

Humidior bezieht sich auf die sumpfigen Gegenden, ven¬ 

tosior auf die höher liegenden und waldigten. In deu 

Worten no armentis quidem snus honor aut gloria frontis 

entdeckt er, wie in ein paar andern Stellen dieses Buchs 

die Spur en eines Verses der ans einem Dichter, vielleicht Vir¬ 

gil mit einiger Veränderung genommen war. Wenn in den fol- 
Erstar Band. 

genden Worten est, wie das griech. e<rrt für licet genom¬ 

men wird, so hat man nicht nüthig, mit Longol. zft 

glauben der Jnfin. videre stehe statt des Substantivs. Auch 

der Gebrauch des Djrtivi absoluti c. 6. aestumanti, und die 

Auslassung des magis gegen Ende des Cap. wird durch 

den griech. Sprachgebrauch erläutert; exigere Cap. 7. was 

schon Oberlin in Schutz nahm, erklärt er cxplorare, exa- 

miliare, und non pauent durch non recusant, non dubi- 

tant. So erhält erst die Stelle ihr volles Licht. Die Wor¬ 

te des 17. Cap. Gerunt et ferarum pelles etc. die eini¬ 

gen so anstössig waren , dass sie an eine Versetzung der 

Worte dachten, erklärt Hr. E. so natürlich, dass kein« 

Aendevung nöthig ist, und das manchen verdächtige digna 

c. 13. rettet er durch Bemerkung einer Stelle des Liv. 26, 

50., die Tac. wahrscheinlich vor Augen hatte. Das Ur- 

theil des Tac. über die Ursachen, warum die Germanen 

die zweyte Ehe misbilligten, unterwirft der Hr. Verf. 

einer Prüfung, die Worte aber ne cogit u. s. f. lässt er 

unverändert, da ja nach cupiditas verstanden werden kann 

sit oder existat, eine Kürze die diesen Schriftsteller nicht 

ungewöhnlich ist. Die Worte liberorum numerum ßnire be¬ 

zieht er nicht auf das Wegsetzen oder Tödten der Kinder, 

weil davon gleich nachher die Rede ist, sondern auf di« 

unter den Römern damals eingerissene Ehelosigkeit (man 

könnte sie auch wohl noch natürlicher auf die römischen 

Damen deuten, die zu verhüten wüsten, dass sie nicht 

schwanger wurden und viele Kinder gebahr^n , dem iuri 

trium liberorum zum Trotz). Sirnplices cogitationes c. 22. 

verstellt er von denen die auf die Sache an und für sich 

gerichtet sind, unbefangene Gedanken, und widerlegt an¬ 

dere Erklärungen. Die Worte salva utriusque teniporis ra- 

tio est übersetzt -er: sie lassen jeder von beyden Zeitperio- 

den ihre eigentkümliche Bestimmung. Im 23. Cap. be¬ 

merkt der Hr. Verf., dass die Meinung des Schriftstellers 

in den Worten in quandam simiUtudinem vini corrupl'us 

nicht seyn könne, sie wollten ihrem Gevstentranke den 

Geschmack oder die Farbe des Weins geben, verdarben 

ihn aber, sondern vielmehr: dieser Trank war verdorbe¬ 

nem, schlechten , Weine ähnlich. Statt' corruptus steht in 

Cod. Arund. corrupti, was freylich den Sinn leichter macht, 

aber eben deswegen verdächtig ist. Die Worte des 24. 

Cap. exercitatio arteni — parauit setzt der. ITr. Verf. in 

Par enthese. Enthalten sie, wie es 'wahrscheinlich ist, ei- 

t.i3 3 ' 
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nen allgemeinen Gedanken, so will Hr. E. -parat mit ei¬ 

nigen lesen. (puoque in den Worten ut se quoque pudore 

victoriae exsolvant, wird in Beziehung auf die zu Sclaven 

gemachten-und die Sieger erklärt, übrigens erinnert, es 

sey dem Tacitus, wie an andern Orten ergangen, wenn 

er die wahren Ursachen nicht kennt oder nicht kennen 

will und also sie erdichtet. Dass die dem Hin. Dr. An¬ 

ton verdächtigen Worte c. 26. Jenas agitare — vetitum esset, 

nicht nur in den Zusammenhang passen, sondern auch ohne alle 

Aenderung einen guten Sinn geben, wird richtig entwi¬ 

ckelt. Der Verf. übersetzt die Stelle:- Wucher treiben 

und auf immer steigende Zinsen leihen ist unbekannt, und 

daher 'wird die Unterlassung des Wuchers mehr beobach¬ 

tet, als wenn er verboten wäre. Im 50. Cap. setzt auch 

er nach patescit das Punctum, aber r-ffit aus dem von Er- 

nesti angegebenen Grunde, sondern der Natur und Beschaf¬ 

fenheit der ganzen Stelle wegen..colles Jurant ist, conti«uo 

porriguntur. In disponere dient zeigt er, dass das Folgen- 

gende vallare noctem (st. per noctem) fordere dient anzuneh- 

men für per dient , und disponere nach der bekannten 

Brachylogie des Schriftstellers für, *disponere stationes. 

Der Gedanke in dem am Schlüsse des Cap. befindlichen 

allgemeinen Satze wird so gefasst: der, welcher den Feind 

flüchtet, thut den Angriff mit Schnelligkeit und Wuth, 

der wahlhaft Tapfere mit Ueberlegung. Eine ähnliche 

Structur w'ird aus Ann. 6, 42* angeführt, und die Nach¬ 

ahmung des Thuc. bemerkt. Im 51. Cap. bezieht der 

Verf. ignominiosum mit Recht auf das Folgende velut 

vinculum, tritt aber übrigens Ilrn. Anton bey, dass der 

Schriftsteller in den Worten Plurimis Catiorum u. s. w. 

zu dem vorher angeführten zurückkehre und entwickelt 

die Gründe davon und den Sinn der Stelle genauer. Die 

Desart urgentibus fatis c. 35* wird aus dem Sprachge¬ 

brauch des Liv. vertheidigt, und c. 37. die lata vestigia andern 

Desarten vorgezogen: weit und breit giebt es Denkmäler, aus 

welchen man den ehemaligen Piulim des Volks erkennen 

kann, exitus (statt exeuntium, von den Wanderungen der 

Ciir.l .rn in andere Dänder wird ebenfalls in Schutz genom¬ 

men. Von den verschiedenen Erklärungsaiten der Stelle 

c. 53. welche die unter den Sueven gewöhnliche Art, das 

Haar zu binden, augeht, wird vornemlich die Plartraan- 

nische geprüft. Hr. E. lieset: retro sequuntur, atque in 

solo vertice reügant, und übersetzt: sie streichen das dichte 

strnppichte IlaaT in entgegengesetzter Richtung und binden 

es bloss auf dem Scheitel zusammen. Er glaubt auch 

liier Reste eines Verses zu finden. Vielleicht habe in ci- 

*em Dichter gestanden: 

— — — capillum 

Retrosequi horrentem religant in vertice (Suevi.) 

€omti bald darauf wird durch eine schicklichere Structur 

der ,Worte gerettet, so dass auch keine Parenthese anzu¬ 

nehmen ist. Barbarns ritus c. 59* wird eiklärt durch pe- 

tegriuum sacrum c. Q. und die Steile übersetzt: und sie 

beginnen auf eine schreckliche Art mit dem Opfer eines 

AI ensclien die Feyer eines vom Auslande empfangnen Got- 

tesdiensts. Dass in den Worten e. 40. eamque intervenire 

-— arbitrantur von den Auslegern zu viel gesucht wor¬ 

den sey , wird richtig bemerkt. Unter andern was über 

«Liess Cap. erinnert, wird, ist anch, dass Qceani nicht mit 

Anton ausgestrichen werden dürfe (bey nnserm Schrift¬ 

steller ist Oceanus die Nord- und Ostsee)*, und dass die 

dort erwähnte Insel keine andere als Rügen seyn könne. 

Der im 42*Cap. von Obcrlin aufgenommenen Desart pro- 

tegitur, die keine handschi iftliche Autorität hat, zieht Hr. 

E. pergitur (so fern man auf der Donau fortgeht) vor, 

weil daraus wenigstens sich der Ursprung der übrigen 

Desarten erklären lasset, und Puteolanus (der pergitur zu¬ 

erst in den Text setzte, als ein vorsichtiger Kritiker bekannt ist. 

Wie nöthig es sey, die für eine Desart oder den Sprachgebrauch 

angeführten Stellen nachzuschlagen, bestätigt auch diessBey- 

spiel. Denn die Stelle Ann. XV, 45* die Oberlin für 

sein protegitur anführt, beweiset durchaus nichts. Im 

45. C. vertheidigt Hr. E. iugumque, und übersetzt: sie woh¬ 

nen auf waldichten Höben, ich meyne auf dem Bergrü¬ 

cken; es trennt und scheidet nemlicli u. 8. w. Geber die 

Worte Cap. 45* formasque deorum etc. verbreitet er sielt 

ausführlicher. Auch hier entdeckt er Spuren eines poeti¬ 

schen Bruchstücks: solis-edurat fulgor in ortus Et-radios 

capitis formasque deorum. Fiadii capitis ist caput radiis 

cinctorum, und wird vom Fhoebus verstanden. Woher 

die Meynung entstanden sey, dass in jenen Ocean sich 

die Sonne versenke, ist von Mehrern untereuclit worden. 

Die Worte et jama vera, hält Hr. E. für ein in spätein 

Zeiten beygefiigtes Glossem als man die nördlichen Dän¬ 

der genauer hatte kennen lernen. In den Worten nec 

quae natura etc. wird quae als Accusativ angenommen : es 

war ihnen jedoch als einem rohen Volke nicht darum zu 

thun , zu untersuchen und zu erforschen, was-die Natur 

erzeugt und die Kunst zu schaffen vermag. Im 46« Cap. 
beziehn die Ausleger sordes gewöhnlich auf die ganze Na¬ 

tion, torpor auf die Vornehmen; allein man findet meh¬ 

rere Stellen, wo Tacitus auch die Vornehmen der Unthä- 

tigkeit beschuldigt. Auch der neueste Vorschlag d'-sHrn. 

Bredovv procerum mit connubiis zu veibinden hat Schwie¬ 

rigkeiten. /uch Hr. E. setzt nach toipor ein Colon, 

nimmt aber proceruni nicht als Genitiv von proceres, 

sondern als Adiectiv, da T. wahrscheinlich von der Kör- 

perstatur (babitus) nicht von Sitten spreche; entweder 

seyen Worte ausgefallen, oder die vorhandenen könnten 

so versetzt werden: procerum habitum (nemlich, qued 

attinet) connubiis mixtis in Sarmatarum (nemlich habi¬ 

tum) foedantur: in Hinsicht der Körpergrösse sind sie 

durch Wecbselbeirathen in Etwas zu dem kleinen Körper¬ 

bau der Sarmatcn herabgesunken. Der Ausdruck behält 

freylich noch Schwierigkeiten, aber der Sinn ist doch 

weder der Sprache noch der Al sicht des Schriftstellers 

unangemessen. 

Explicatio quorunidam locorum Ciceronis deßnibus D.t. C. 3. 

ad orat. lat. in schola Thorn. prid. Cal. Jan. a lgog, 

hora V. vespert, audierdam inuitat Frid. Guil. Elirenfr. 

Jdostius, Rector. Lipsiae, ofüc. Klaubarth. XV S. 

in 4. 

Gleich im Eingänge des 5. Cap. steht in den allermeisten 

Handschr. und Ausgaben: male,, credo, mererer de ciuibu» 

meis. Hr. Bremi aber hat in den Text gesetzt: non male — 

weil hier keine Ironie Stat* finde. Der Hr. Rector zeigt. 
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daT' ’’erdings von einer Tr-onie, welche Cicero überhaupt 

i ac-K dem Muster der Sokiatikev.öfters braucht, Spuren vor¬ 

handen sind, denn die folgenden Worte: diuina iUa ingetua 

zeigen, dass male mererer nicht ernstlich gemeynt se) n 

könne, und eben di ss lehrt das dazwischen gesetzte credo. 

Hätte Cicero non male geschrieben, so hätte er entweder zu 

wenig gesagt, oder eine Litotis gebraucht, welche hier we¬ 

gen des Worts diuina niclu Statt finden kann; denn die Lito- 

tis erlaubt nicht, auf der einen Seite weniger zu sagen, als 

gedacht werden soll, und Woite beyzufügen, durch welche 

derselbe Gegenstand sehr erhoben wird. Die Worte: Vtinam 

ille esset Persius i Scipio vero et Hutilius rniuto etiam magis, 

müssen, nach des Hin. Verf, eben so gegründeter Bemerkung, 

in Eiuem Zusammenhänge gelesen werden, da Cicero wünscht: 

.Lucilius möchte nicht nur des Persius , sondern noch viel¬ 

mehr des Rutilius feinen Ausdruck nachgeahmt haben. Nach 

magis muss also ein Ausrufung6zeicheu stehen. So fallen 

manche unrichtige Erklärungen und selbst Mulhmassungen 

über diese Stelle von selbst weg. Uebcr die drey angeführten 

Männer, und besonders des jungem Scipio Afric. Beredsam¬ 

keit, wird noclt Einiges angeführt. De male Graecis nimmt 

Hr. R„ in Schutz gegen die Aenderuug, die in der Davis, 

und andern Ausgaben steht: de malis Gr. Graeca sind hier 

graece scripta; mala Graeca, würden hier dem Sprachge- 

brauche zufolge seyn, mala Graecorum. Denn mit einem 

Subst. können wohl zwey Adiectiva verbunden werden, nur 

nicht, wenn statt de3 Subst. tin Participium steht, da die 

Participia neutra nur unter der Bedingung die Stelle der Sub¬ 

stantiven vertreten, dass man ein weggelassenes Subst. dazu 

denkt, wie hier volumina. Den Unterschied, den Bremi 

zwischen den Redensarten haee sunt male graeca und haec 

sunt mala graeca angiebt, findet IIr. R. ungegrundet. ln der 

Stelle Ter. Eun. prol. fl. ist bey Graecis bonis nicht scriptis, son¬ 

dern Jabulis zu verstehen. Wollte man ja malis Graecis der Au¬ 

torität der Mss. wegen vertheidigen , so müsse man malos 

Graecos neml. auctores verstehen. (Es würde aber dann 

immer das Folgende latine scripta unbequem seyn.) In 

der Stelle vt a Scaevola est praetore salutatus etc. hat der¬ 

selbe schweizer. Herausgeber das alte praetor wieder in den 

Text gesetzt, ohne Gründe anzuführen. Allein dass es un¬ 

richtig sey, lehrt erstlich die Stellung desselben, es hätte 

nach dem Namen Albucius stehen müssen, als Name der 

Würde, und die Geschichte selbst ist entgegen ; denn weder 

konnte Albucius in frühem Jahren, wenn er sich in Athen 

aufhieit. Praetor seyn, noch war er im spätem Alter in 

Achaien, sondern in Sardinien, Praetor. Wollte man auch 

hier Athenis weglassen, so steht es doch im Lucil, Verse. 

Die Vertheidiger der Lesart praetor scheinen in diesem Verse 

dasselbe Wort fälschlich für den Vocaliv gehalten zu haben, 

da es doch der Nominativ ist. In der gleich folgenden Stelle: 

quem quidem locum etc. würde Hr. Pi. die vom Ursinus an» 

gefühlte Lesart quem quidem iocum — ridet Lucilius vorzie¬ 

hen, wqpm die Redensart ridere iocum nicht ungewöhnlich, 

oder im V01 hergehenden ein Scherz vorkäme. Er muthmasst, 

Cicero habe nicht locum sondern totum geschrieben, idem 

aber könne in ridet verwandelt, oder auch beybehalten, und 

notat, exagitat oder ein solches Wort dazu verstanden wer¬ 

den. Cicero habe sagen wollen: Lucilius habe nicht nur 

am Albucius getadelt, dass er für einen Griechen gehalten 

seyn wolle, sondern ihn ganz in allen Beziehungen satyrisch 

behandelt. 7Me letzten Worte in deu Versen des Luc. 

1 Aitoras turma — Lite: schreibt IIr. R. weder mit Manul, 

dem Lucilius, noch mit Ursin. dem Scävdla zu, sondern 

glaubt , die ganze Stelle müsse als Rede des Scävola angese¬ 

hen werden, den der Dichter in seinem Gedicht aufführte, 

wie er sich gegen die Anklage de repetundis vor Gericht 

vertheidigte und sagte, Alb'utius habe aus Rachsucht, weil 

er durch einen Scherz ehemals beleidigt worden sey, diesen 

Process gegen ihn angefangen; er rede zuerst den Albutius 

an, daun in den letzten Worten, hinc hostis etc. die Rich¬ 

ter. Durch die weiter unten folgenden Worte vel nobis 

dicam (nach der gewöhnlichen Lesart) wird allerdings der 

Zusammenhang unterbrochen. Wenn man auch gleich mit 

Lamb. lieset ne nob. d. was fast alle neuere Bearbeiter des 

Buchs gebilligt haben, so wird dadurch nichts gebessert. 

Es scheint zwar bescheidner: ne n. d., als, vel n. d., allein 

die dem Cicero so oft vorgeworfene R.uhmsucht darf nicht 

nach unserer Empfindung, sondern muss nach der Denkart 

seines Zeitalters beurtlieilt werden, und immer bleibt doch 

eine Unterbrechung des Vortrags. Besser würden die Worte 

vel nob. d, vor dem letzten Satze ullus etc, stehen. 

Archaeologie. Jo. Fridr. Blumenbachii, Prof. Med. 

Ordin, etc. etc. Specimen Historiae naturalis antiquae av~ 

tis operibus illustratae eaque vicissim illustrantis. Güttin¬ 

gen, bey Dieterich, igoß. 4. 32 S. Zwey Kupfertafi. 

Schon des Plinius Beyspiel lehrt, nach des Hm. *Hofr. 

Bl. Erinnerung, dass das Studium der NaturgescJ lichte 

und der Kunstgeschichte sehr nützlich mit einander verbun¬ 

den werden können, und wechselseitigen Einfluss auf ein¬ 

ander haben. Der Hr. Verf. gibt einen dreyfacheu Nutzen 

dev Renntniss der alten Kunstwerke und Denkmäler für die 

Naturgeschichte an: 1. in Rücksicht auf Abbildungen und 

Darstellungen merkwürdiger Naturerzeugnisse, welche jene 

Werke des Aiterthums enthalten. Die alten Künstler haben 

natürliche Gegenstände, z. L>. Jliiere mit vieler Genauig¬ 

keit und Sorgfalt dargestellt, und man findet wenigstens in 

den erhaltenen Werken weit richtigere Vorstellu ngen aus¬ 

ländischer Thiere, als in den zoologischen frühem Werken. 

Vornemlich scheinen die Aegypter Thierüguren n üt Leich¬ 

tigkeit und Genauigkeit gebildet zu haben. Ein kl sines, auf 

der eisten Tafel abgebildetes Flusspfeid , das Heer Hofiath 

Böttiger nebst andern kleinen irdenen, bey Sa ccara ge¬ 

fundenen Stücken, vom Herrn von Hammer erhalten hatte, 

wird zum Bewei3 angeführt. Denn ob es gleich, .sehr klein 

ist, so drückt es cock den Charakter des egvpt. JEJippopo» 

tamu3, wie man ihn aus T 'Reibungen und Denkmälern 

kennt, lecht gut aus. Man .. stellt daraus, dass d.is ägyp¬ 

tische Flusspferd, dass man in dem Lande nicht mehr 

antriiFt, sondern nur aus den Kunstwerken kennt, und 

das Südafrikanische, wenn nicht verschiedene Arten, 

doch Varietäten sind. 2. Ist das Studium der alten Denk¬ 

mäler für die Naturgeschichte auch in Ansehung der ver¬ 

arbeiteten Materialien wichtig, insbesondere für die Mi¬ 

neralogie; denn es ist gewiss, dass mehr als eine Art von 

Fossilien oder doch merkwürdige Varietät einer Art bis¬ 

her nur aus Kunstwerken bekannt geworden ist, wie das 

U5*} 
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Plasma di smeraldo, der Niccolo, und die Corniola nobile 

di veechia rocca. Noch weiss man nicht woher die Grie¬ 

chen die letztere Art des Carneols, die R.ömer die beyden 

erstem erhalten haben. 3- Auch in Ansehung des 

Orts und der Lage der alten Denkmäler sowohl, als der 

Veränderung, welche das Material in der Länge der Zeit 

erlitten hat, ist ihre Kenntniss für die Naturgeschichte 

wichtig. In einem vor kurzem bey Nimwegen gefunde¬ 

nen eisernen Ring, mit einer Niccolo - Gemme, in wel¬ 

cher die Figur des Mars gTadivus mit dem parazonium 

in der Rechten eingeschnitten ist, war die Gemme zwar 

unversehrt, aber das Eisen des Ringes völlig oxydivt. 

Die Lage mancher Denkmäler führt zu ganz eignen Auf¬ 

schlüssen über das Alterthum gewisser Fossilien, und die 

besondern Veränderungen, welche die Oberfläche der Erde 

erlitten hat. Zwar auf die aus Winkelmanns (damals noch 

ungedruckten) Bereicherungen seiner Anmerkungen über 

die Baukunst der Alten angeführten Nachrichten, dass man 

in Marmor und Granitstücken Münzen und eiserne Brech¬ 

stangen gefunden habe, achtet Hr. B. nicht viel, allein 

andere Entdeckungen beweisen das Entstehen neuer Schich¬ 

ten des Erdkörpers. So hat man in den loifgruben von 

Groningen in einer Tiefe von 3® Fuss eine Münze Gor¬ 

dians gefunden. Noch andere Beyspiele und insbesondere 

die drey Säulen von Cipollino antico in dem Serapistempel 

zu Puzzuoli werden angeführt. 

Hierauf geht der Hr. Verf. einzelne Werke der alten 

Kunst durch, um zu zeigen wie viel Licht die Naturge¬ 

schichte aus ihnen erhalte. Zuerst aus der Anthropolo¬ 

gie. Die in alten Kunstwerken vorkommenden Menschen¬ 

varietäten gehören nur den beyden Stämmen, dem Cauca- 

sischen und dem JetJnopischen zu. Vom Mongolischen ist 

ihm kein einziges vorgekommen , wenn gleich d Han- 

carville behauptete, mehrere, besonders ägyptische Bilder 

mit ganz mongolischem Gesiebt gefunden zu haben. Hr. 

B. hat dieselben Stücke im brittischen und im Townleyi- 

schen Museum gesehen, und versichert, in ihnen zwar 

mehrere Varietäten aber durchaus nichts wa3 die d Han- 

carv. Meynung untcrstüzte, gefunden zu haben. Theils 

sind sie der Bildung der alten Bewohner Libyens oder 

der Barbarey, theils dem äthiopischen Stamm, tbeils den 

indischem ähnlich. Man hat in neuern Zeiten oft den Ursprung 

der griechischen Kunst aus Aegypten auch daiaus bewei¬ 

sen wollen, dass die Physiognomie in den ältesten grie¬ 

chischen Werken mit der indisch - ägyptischen über ein¬ 

kömmt. Dahin wird der Pailaskopf auf den Tetradrach¬ 

men von Athen gerechnet, wovon Ilrj B. einer Abbil¬ 

dung ans einem Original gibt (die den Kec. aber nicht 

ganz treu zu seyn scheint). Hr. B, rechnet sie vielmehr 

dem rohen Anfang der J an. Unter den Varietäten 

der Bewohner der indischen Halbinsel sind die Vorstel¬ 

lungen, welche man auf den Reliefs der unterirdischen 

Tempel von Salsette und Bombay antriflt, vorzüglich 

merkwürdig. Der Hr. V. sah mehrere davon abgeschla¬ 

gene Stücke in verschiedenen Londner Museen, und be¬ 

merkte darunter besonders eine Art, wo die fast kugel¬ 

förmige Figur des Schädels von der gewöhnlichen Bildung 

der Indier sehr abweicht, aber durch neuere Beyspiele 

als noch unter einigen Bergstänrnien vorhanden bewährt 

wird. Die Meynung, dass der sogenannte iloxentinische 

Schleifer ein scythisclier Sclar »ey, konnte durch einen 

ganz ähnlichen Schädel eines donischen Cosaken in der 

Sammlung des Hrn. Hofr. Blumenbach unterstützt werden. 

Die von einigen, auch von Camper, angenommene Mey¬ 

nung, dass die schönen Körper in den griechischen Kunst¬ 

werken alle idealisch oder aus verschiedenen schönen Zü¬ 

gen verschiedener Alter zus ammengesetzt wären, prüft 

Hr. B. die Kunstwerke selbst zeigen eine sehr mannich- 

faltige Verschiedenheit der Gesichtsschönheit. Vollkom¬ 

mene Schönheiten waren unter den alten Griechen nicht 

häufiger, als unter den heutigen. Die ideale Schönheit 

fand man aber auch ausserhalb Griechenlands, und findet 

sie noch unter den Völkern caucasischen Stammes. Die 

angebliche Zusammensetzung des kindlichen Gesichts mit 

dem männlichen kann nie auch nur eine erträgliche Schön« 

heit bewirken und was über das griechische Profil gesagt 

wird, ist Sehr übertrieben. Hermaphroditen sind freylich 

aus einem Knaben- und Mädchenkörper zusammengesetzt, 

aber man trifft auch in der Natur Jünglingsköfper von 

weiblicher Weichheit und Bildung an. Hr. B. giebt bey 

dieser Gelegenheit eine Abbildung von dem etrusk. Ge- 

fäss, welches er besitzt, und worauf ein geflügelter Her¬ 

maphrodit zu sehen ist, und erwähnt noch eine marmor¬ 

ne Statue des Bacchus im Townl, Museum, die ebenfalls 

einen ganz weiblichen Charakter hat. Ferner wird der 

Verwandtschaft des Gegenstands wegen ans dem Townl. 

Cabinet (T. 1. fig, 5.) ein kleines silbernes Bild, welche» 

zusammengewachsene Genitalien beyder Geschlechter als 

Baccliu3symbol darstellen soll, von Hrn. B. aber für eine 

urethra hians eines hypospadias gehalten wird, wovon ei¬ 

nige Beyspiele angeführt werden, und (T. 1, fig. 4.) ein 

bronzenes signum votivum, die Geschlechtstheile eine* 

Knaben darstellend, dem die Vorhaut vor der Eichel mit 

einem Faden gebunden ist (aus der Sammlung des Hrn. 

Richard Payne Knight). Die Römer suchten auch deswe¬ 

gen durch künstliche Mittel die Vorhaut über die Eichel 

zu ziehen, damit sodann die Infibulation desto besser von 

Statten gehen konnte. Häufig kommen auch Abbildungen 

des Auge’s aus verschiedenen Massen und Steinen vor, 

die eben so verschieden angesehen als gedeutet worden 

sind. Auf T. 1. fig. s. ist ein sogenannter phallus ocu- 

latus aus Thon abgebildet. Hierauf werden zoologische 

Gegenstände behandelt. 1. Ein zweygehörntes Fihinoce- 

ros nach einer kleinen Bronze im Casseler Museum, wo¬ 

von Hr. B. einen Gypsabguss besitzt (T. 1. fig. 6,). Auf 

Münzen Domitians kömmt auch das Nashorn mit einem 

Horne vor. Hr. B. sah eine solche sehr gut gehaltene 

Münze im jHunterschon Museum. Nicht nur in Indien, 

sondern auch in Afrika kommen bisweilen Nashörner 

mit einem Horn vor unter denen mit zwey Hörnern £. 

Auch von dem Kamelopard gab es Varietäten, wie Hr. 

B. aus einem über 200 Jahre alten Kupferstich des Lafreri, 

der mehrere Thiere nach alten Gemälden in Rom darstellt, 

nnuhmasset. 3. Das; auf alten Denkmälern Pferde mit Ca- 

meeten vermischt Vorkommen, scheint mit der Behauptung 

alter Schriftsteller und mit neuern Erfahrungen zu streiten, 

nach welchen Pferde vor Cameelen scheu weiden. Wahr¬ 

scheinlich ist das aber nur da der Fall, wo di« Pferde 

noch nicht an den Anblick der Cameele gewöhnt sind. 

4. Linlie und seine Anhänger haben den Uhu für der» 



201 XIII. Stück. *02 

Vogel der Minerva gehalten, allein unzählige athen. Denk¬ 

mäler lehren, dass es die geölirte Nachteule sey. Die 

slaucos oculos bezieht Hr. B. doch mehr auf die Farbe als 
D . 

das Feuer der Augen. Auf einer Lampe im Mus. Passen 

sieht man ein Krododill von einem Löwen zerreissen. Dass 

diess möglich sey, wird dargethan. Die Schlangen auf 

ägyptischen Denkmälern ipit aufgeschwollenen Halse sind 

nicht aus Indien entlehnt, sondern in Aegypten einhei¬ 

misch. Der Rücken des Zitterfisches hat gewöhnlich fünf 

schwarze Flecken. Auf einem etrusk. Gefäss, das Hr. B. 

in seinen Abbildungen naturhistor. Gegenst. T. IV. S. 37. 

hat abbilden lassen, sieht man sechs Flecken, und an 

dem Exemplar des akadem. Museums bemerkt man ausser 

den fünf Hauptflecken noch mehrere andere von gleicher 

Grösse aber matter Farbe, Unter den ägyptischen Gemmen 

und Monumenten kömmt nicht nur der Scarabäus sacer, son- 

dernauch andere Käferarten vor.auch nichtbloss auf der untern 

flachen Seite geschnitten, sondern in den Mumien auch voll¬ 

ständige Käferfiguren. Auf Münzen von Tarent sieht nun 

die Sepia octopodia, die sehr falsch von einigen ist er¬ 

klärt worden, so wie auf Münzen von Syracus eine zwey- 

schaalige Muschel, die auch Winkelrnann irrig deutete. 

Es folgen botanologisch- archäologische Bemerkungen. Auf 

Münzen von Rhegium sieht man eine Pflanze, die für ei¬ 

nen Lorbeerzweig mit Beeren ist gehalten worden. Hr. 

B. hält es mit Ilm. Schlichtegroll für Vorstellung eines 

aufgerissenen Saamenkorns (mit Beziehung auf das Wort 

gyyvv/xt) aus welchem der Keim hervorbricht. Die Ma¬ 

terie zu den ägyptischen Mumienbinden hält Hr. B. für 

Baumwolle (gossypium). Hr. B. hat diess theils bey an¬ 

dern, die er untersucht hat, theils vornemlich bey einer 

Binde einer sehr gut erhaltenen Ibismumie, mit welcher 

ihn Hr. GeofFroy Saint-Hiiaire beschenkt hat, beobachtet, 

und auch die Beystimmung von Handwerkern und Kauf¬ 

leuten erhalten. llr. ß. hat nicht nur Sarkophagen, sondern 

auch Mumienraasken und Idole aus Sykomorusholze ge¬ 

sehen. Der Esq. Hawkins hat Stücken von Cedernholz aus 

den athsu. Propyläen nach Göttingen geschickt, die nach 

2000 Jahren noch so frisch sind , als wären sie eben erst 

aus dem Baume gehauen. Den Beschluss machen die mi¬ 

neralogischen Bemerkungen. Es gibt sogenannte antike 

Steinaiten, deren Vaterland ganz unbekannt ist, oder die 

wenigstens jetzt nicht mehr aus den alten Steinbrüchen 

gewonnen werden. So beschreibt Hr. B. oryktognostisch 

die Steinart, aus welcher die unterirdischen Tempel zu 

Elephante erbauet sind, und von welcher er selbst eine 

Probe durch Hrn. To„wnley erhielt. Es ergiebt sich dar¬ 

aus, dass sie. durchaus nicht für Basalt gehalten weiden 

kann. Sie ist 60 hart, dass das Stück, welches Hrn. Bl. 

übeischickt wurde, abgesagt werden rouste. Am nächsten 

kömmt sie Borns metallhaltigen Stein, ob sie gleich von allen 

belanntenAi ten des Porphyrits ab weicht. Zwey andere bekann¬ 

te Steinarten sind von den Schriftstellern confundiit worden, 

der Basalt von den Archäologen, und das Smaragd - Plasma 

von den Mineralogen. Die Antiquaner haben den Basa- 

nie (Pietra paragone), Nephrit (Pietra d’Egitto) Topfsrein, 

schwarzen Marmor (Nero antico) unter dem Namen Ba¬ 

salt begriffen; und die ägyptischen Werke, welche nach 

dem einstimmigen Zeugniss derselben aus ächtem Basalt 

gemacht seyn sollen, sind von verschiedener Art. Hr, B, 

führt fünf Varietäten aus den abgesägten Probestücken, die 

er von dein verstorbenen Card. Borgia und dem D. Gart- 

shore zu London erhalten hat, an. Was das plasma di 

smeraldo gemmario anlangt, so haben einige Mineralogen 

es für grünen Quarz, andere für Spathschörl, andere für 

Spatlifluss gehalten, manche geglaubt, dass es auf dem 

Fichtelberge im Bayreuth., oder in Mähren und Ungarn 

gefunden werde; aber die von dort dem Verf. zugesandten 

Proben sind vom echten Plasma sehr verschieden, das mannio 

anders als in der Form antiker Gemmen antrifft, und nur 

bey Gemmen römischer Künstler vorkömmt. Dass di® 

Römer es aus Aethiopien erhalten haben, muthmasst der 

Herr Verf. nicht nur ans einer Stelle des Heliodors (Ae« 

thiop. p. 117. Commel.) sondern auch \yeil er in der 

kaiserl. Bibliothdk zu Paris ein sehr seltnes Osiris - Idol, 

ungefähr l^Fuss lang aus sehr hartem grünlichen Stein, 

der dem Plasma ähnliche Theilchen enthält, gesehen hat. 

Die Plasma’s haben nicht durchgängig die lebhafte Farbe 

und Durchsichtigkeit; es kommen aber auch welche vor, 

die man kaum vom Smaragd unterscheiden kann. Herr 

Bl. zweifelt auch, ob der echte jetzt sogenannte Smaragd 

in der alten Welt gefunden (wenigstens zu Gemmen ver¬ 

arbeitet worden) sey, und glaubt, man habe die edlern 

Arten des Plasma so genannt. Wenigstens was Heliodor 

in der angezeigten Stelle Smaragden nennt, kömmt in der 

Beschreibung mehr mit dem Plasma überein. Doch gilt 

diess nicht von allen sogenannten Smaragden. So gibt 

es nicht von dem aus grünen, den Smaragden sehr ähn¬ 

lichen, Steinen bestehenden Halsbande, das Hr. B. im 

Townleyischen Cabinet sah, nicht von der viereckigten 

ägyptischen Gemme, auf deren einer Seite die Figur ei¬ 

nes Auges, auf der andern Basilidian. Charaktere eingegra- 

ben sind, welche Hr. JVIillin dem Veif. zeigte. Hr. Bl. 

erhielt nachher von einem Fossilienhändler ein Stück 

durchsichtigen Feldspath von grüner Farbe, das jener 

Gemme sehr ähnlich war, und das aus Südamerika ge¬ 

kommen seyn sollte; und Hr. Wad bemerkt, (in den Fos- 

silibu9 aegypt. musei Borg.) dass die Aegypter grünen 

Feldspath zu Intaglio’s gebiaucht haben. Endlich erinnert 

der Hr. Verf., dass die ägypt. Künstler auch aus Kupfer- 

Garschlacke (rothen Abgang des reinen Erzes) kleine Bil¬ 

der gemacht haben; dazu gehören das vorher erwähnte 

Auge, Nilmesser und andere solche in den Mumien ge¬ 

fundene Stücke, 

Wie reichhaltig an neuen Entdeckungen und Bemer¬ 

kungen diese kleine Schrift, wie wichtig für den Archäo¬ 

logen und Naturforscher sie sey, und wie oft sie den 

Weg zu neuen Untersuchungen zeige, darf Rec. nicht erst 

ausdrücklich anführen. 

Von einer milden Stiftung frajuns, vorzüglich nach In* 

Schriften. In einer zur Geburtsfeyer des Königs gehal¬ 

tenen öffentlichen Versammlung der Berlinsclien Aka¬ 

demie der Wissenschaften vorgelesen von Friede. Aug. 

Wo lf, Ordentl, Mitgh der Akadd. zu Berlin - und 
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München, Nebst der lateinischen Stiftungsurkunde. 

Berlin, Realscliulbuchh. i8o8* 65 S. in gr. (20 gi.) 

Die in ihrer Art einzige Urkunde , welche sehen der 

Titel dieser Schrift nennt, ist zwar keinem Archäologen 

unbekannt, aber ilieils ist sie bey weitem nicht so benutzt, 

theils, bey allen den weitläufigen Commentaren über die 

bronzene Tafel (unter donen der neueste von Pittarelli 

ist) noch nicht so bündig erläutert worden, wie es hier 

geschieht. Das gelehrte und überhaupt das gebildete Pub¬ 

licum ist daher dem Ilrn. G. R. Wolf Dank schuldig, 

das? er diese wohhhädge Stiftung Trajaus für die Unter¬ 

haltung und Versorgung armer Kinder zum Gegenstand 

einer Vorlesung wählte, die an einer der beyden jährli¬ 

chen öffentlichen Sitzungen gehalten wurde, bey denen 

man, wie er bemerkt, gewöhnlich Materien, deren wis» 

senschaftliches oder gelehrtes Interesse allgemeinere Aufmerk¬ 

samkeit auf sich zieht, abhandelt. Eben deswegen ist ihr eine 

allgemeine Einleitung vorgesetzt, welche von den neuern 

Armenanstalten Veranlassung zu den Fragen nimmt, wie 

die dürftigen Classen der Bewohner Griechenlands und 

Roms sich nährten? wie die Unvermögenden unterstützt 

wurden? ob sich davon etwas nachahmen lasse? Denn 

nach dem Letztem fragt die praktische Tendenz des Zeit¬ 

alters immer am ersten. Aber, sagt der V ert. , ,, das Al¬ 

terthum will in seinen meisten Sitten und Einrichtungen 

von uns mehr studirt und bewundert seyn als nachge¬ 

ahmt; welches vorzüglich von allen Instituten der Aiten 

gilt,'die von dem Geiste ihrer eigentümlichen, der 

heutigen Welt so oft widersprechenden Verfassungen durch¬ 

drungen sind.« In den Ländern der Griechen und Rö¬ 

mer war der Bedarf des Lebens geringer und der Erwerb 

leichter, als jetzt bey uns. Sodann machte die grosse 

Zahl der Leibeignen (wovon Beyspiele angeführt werden), 

welche "von ihren Herren ernährt wurden, die Armenan- 

s'talten grösstenteils entbehrlich, und Hr. W. erinnert 

ge^en Garve, dor das Gegenteil behauptete, dass die Scla- 

verey in den alten derookrar. Staaten viel zur Verminde¬ 

rung der Armut beygetragen habe. Gegen die von Zeit zu 

Zeit doch, vorncmlich in Rsom, entstehenden Armen gab es 

ein Hauptmittel, die Anlegung von Kolouieen. Tvudlich 

forderte man in den besten Zeiten Athens und Roms von 

jedem freyen Einwohner Rechenschaft über sein Gewerbe, 

man konnte sogar Müss:„ggänger anklagon, und im I all der 

Ueberweisung wurden sie ehrlos. Deinqngeachtet konnte 

es nicht ganz an verarmten Bürgern fehlen, vornemlich 

iii den letzten Zeiten der Republik und den nächsten Zeit¬ 

altern ; daher die Austeilungen von Getraido u. s. f. „der 

Köder der hinbrütenden Menge« häufiger wurden, seltner 

aber die ungeheuren Mahlzeiten, bey welchen man in der 

letzten Periode der Republik „das weltherrschende Volk 

durch Ueberfüllung des Magens für den Verlust seiner Ho¬ 

heitsrechte schadlos hielt.« Unter Octavian empfingen ge¬ 

gen 200000 Personen ihren Amlieil bey den Getraideaus- 

theilungen; die Zahl stieg zuletzt (unter den Antoninen) 

bis auf 600000. Unter Nerva und Traian wurden auch 

Kinder Theilnehmer der öffentlichen Mildtätigkeit nicht 

bloss in Rom, sondern auch in andern Gegenden Italiens, 

und auf Münzen kommen nicht mehr bloss Congiaüen, 
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sondern auch Tutela Italiae, Alinienia Italiae, vor. Un¬ 

ter Nerva wurde t;er schwache Anfang einer Armenpflege 

für Kinder gemache, unter Trajan wurde sie fest gegrün¬ 

det. Was uns an Nachrichten bey den Schriftstellern dar¬ 

über fehlt, ersetzen die Inschriften. Rom verdankte 

überhaupt dem Trajan viele öffentliche schöne Anlagen, 

aber er war auch so eitel, dass er gern jede wichtige 

That oder nützliche Anstalt in Bildwerk darstellen und 

seinen Narrten in Stein und Metall eingra' ■ .1 liess. Ei¬ 

ner seiner Nachfolger nannte ihm dabo, sein- witzig her- 

ba paiutavia oder panetina, weil sein Name sicli überall 

an den Wänden und Mauern aufdrängte. Glücklicherweise 

ist dadurch manches Merkwürdige aus seiner Geschichte der 

Nachwelt bekannt geworden, da die Geschichtschr. fehlen. 

Man hat aber in neuern Zeiten noch nicht weder die 

Materialien zu Trajans Geschichte alle gesammelt, noch 

vielweuiger aus ihn in ein Ganzes gemacht. Die bronze¬ 

ne Tafel, von der hier die R.ede ist, am Gewicht 600 

Pfund, wurde 1747 18 Milien von Piacenza ira Acker 

gefunden. Die beyden Grafen Giov. Roncovieri und 

Aut. Costa retteten sie, als sie schon eingeschtnolzen wer¬ 

den sollte, und Kessen die getrennten Theile wieder zu- 

sammenfügen. Die Tafel erhielt nun wieder ihre ursprüg¬ 

liche Gestalt in einer Breite von io| Fuss und 5^ Fuss 

Höhe. Ausser drey Zeilen des Titels , die sich über di« 

ganze Inschrift hinwegziehen, lieset man in sieben ne¬ 

ben einander gestellten Columnen zusammen 671 Zeilen. 

Der lange Titel zeigt den Zweck und Inhalt der Urkun¬ 

de genau an. Die Unterstützungsanstalt für dürftige Kin¬ 

der erstreckte sich auf Veleja, eine erst durch die Tafel 

bekannt gewordene Stadt ira gebirgigen Theil des 

Gebiets vom alten Placentia. Um ihr, so weit sie auf das 

Velejat. Gebiet sich bezog, einen sichern Fond anzuweisen, er¬ 

bot sich Trajan den dasigen Besitzern von Grundstücken 

auf die Hypothek ihrer Güter und Häuser Capitalien zu 

leihen, aus deren Zinsen die jährlich zu veitheilende 

Summe Zusammenkommen sollte. So wuide mit Beför¬ 

derung gemeiner F.rweibsamkeit zugleich ein wohltäti¬ 

ger Zweck verbunden. Die ganze jährlich erforderliche 

Summe .betrug 52000 Sesterzien (2557 l)hlr.) als zu»5 prC, 

berechnete Interesse von 50750 Thlrn. Die Regierung be¬ 

gnügte sich also mit 5 prC. Interessen, da sonst damals 

und bis auf Justinian «2 prC. gewöhnlich waren. Die 

Capitalien hatte Trajan wahrscheinlich exßsco, einer der 

Staatscassen, womit die Imperatoren zum Vortheil ihrer 

Armeen und Provinzen, ohne Anfrage beym Senat, schalteten 

genommen. Von dem jährlichen Einkommen erhielten 246 in 

gesetzmässiger Ehe erzeugte Knaben jeder monatlich r6 

Sestertien, jährlich 192 (etwas über 9 Thlr.) , 54 Mäd¬ 

chen jedes monatl. 12 Sest., jährlich 144 (7 Thlr.); nur 

ein Spurius mit 144 Sest. und eine Spuria mit 120 Sest. 

(fast öThlr.) jährlich sind erwähnt. In den letzten 7 

Absätzen ist noch eine abgesonderte Stiftung beygefiigt, 

von jährlich 5600 Sest. (i75 Thlr.) für ig eheliche Kna¬ 

ben und ein Mädchen bestimmt, die Interesse von 7500» 

Sest. (5500 Thlr ). Die Tafel enthält zunächst die Ver¬ 

pfändung der namentlich angefühuen Grundstücke für 

diese Summen. Zum völligen Unterhalt sollte die Stif¬ 

tung nicht dienen , sondern nur als Beytrag. Armcnstii- 

tungenr die zum gänzlichen Unterhalt liinreichten, waren 
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dem Alterthume eben so unbekannt, als Erziehungsanstal¬ 

ten für von ihren Eltern getrennte Kinder. . Es sind also 

die ausgesetzten Alimente nur anzusehen als Beyhülfe zur 

Nahrung und Bekleidung und bey dem ehemaligen Wer- 

the des Geldes war es keine unbedeutende. Vielleicht wa¬ 

ren in den grossem, der Hauptstadt näher liegenden und 

weniger wohlteilen Orten die Alimentengelder grösser. 

Wenn sich aber -diese milde Stiftung über ganz Italien 

und nur in gleichem Verhältniss mit Volieja ausdfchnete, 

so würde das Grundc.-pital 54250000 Thlr. betragen ha¬ 

ben, und die jährlich zu vertheilenden Zinsen zu 5 prC. 

27*2500 Thlr. Jenes Grundcapital aber würde ungefähr 

ein Sechstheil der damaligen Einkünfte des römischen 

Reichs betragen. Demnach ist es wohl nicht glaublich, 

dass die Anstalt sich über ganz Italien ei streckt hat. Es 

werden noch andere zerstreuete Winke über diese Stiftung 

und ihre Einrichtung benutzt. Mit Unrecht hat Eckhel 

aus einer Stelle des Paneg. Plin. gefolgert, Trajan habe 

kurz nach dem Antritt seiner Regierung das wolilthätige 

Unternehmen begonnen. Wahrscheinlicher macht es Hr. 

GR. W., dass der Anfang in das Jahr 102 oder 105 ge¬ 

höre. Denn nur nach und nach kam die Anstalt in ih- 

rem ganzen Umfange zu Stande und vielleicht erlebte Tra¬ 

jan nicht einmal die vollständige Ausführung seines Plans. 

Nach Irajans Beyspiel machte der jüngere Plinius eine 

ähnliche Stiftung zu Alimenten dürftiger Kinder beyder- 

ley Geschlechts in seiner Vaterstadt Comum, und über- 

liess der Commune ein Gut 500000 Sesterzien (24000 Thlr.) 

an Werth, wovon die Interessen zu 6 prC. jährlich i458 

Thlr. vertheilt wurden. In der Velejat. Inschrift kom¬ 

men Aediles vor, denen von den pueris alimentariis ge¬ 

dankt wird. In andern Inschriften heissen sie Quaaeslores 

pecuniae alimentariae. Sie besorgten wahrscheinlich die 

monatliche Auszahlung der Gelder, auch die Unterbrin¬ 

gung von Capitalien. Es nahmen an solchen Anstalten 

nicht nur Waisen, sondern auch Kinder die arme Eltern 

hatten , Antbeil. Wahrscheinlich genossen die Knaben 

diese Unterstützung bis zum lßten, die Mädchen bis 

zum i4ten Jahre. Hadrian vermehrte Trajans Stiftung ; seit 

den Antoninen aber entstanden neue Stiftungen ähnlicher 

Art zum Vortheil des weiblichen Geschlechtes (puellae 

alimentariae Faustinianae), und dann noch neue Faustini- 

sclie Mädchen, eine Stillung des M. Aurelius nach dem 

Tode seiner Faustina. Von beyden hat man keine ge¬ 

nauem Berichte eigentliche Erziehungsanstalten waren 

es nicht. Fertinax hob die ganze Trajan., schon in 

Verfall gerathene Stiftung auf 100 Jahre nach Trajan er¬ 

scheint wieder .eine ähnliche Anstalt , puellae et pueri 

Mammaeani, wohl aber nur auf Rom eingeschränkt, und 

von Alexander Severus zu Ehren seiner Mutter dotiit. 

Von der Faustinischen Anstalt zeigt auch ein schon von 

Winkelmann erwähntes Relief, das neuerlich Zoega in 

den Bassirilievi bekannt gemacht hat. Nach einer gege¬ 

benen Schriftprobe von der tabula alimentaria ist sie von 

S. 55 an vollständig, mit allen dazu gehörigen Abkürzun¬ 

gen und Zeichen abgedruckt, und durch paläograph. und histo¬ 

rische Anmerkungen erläutert, in welchen auch der Ver¬ 

besserungen gedacht wird, die von einigen Herausgebern, 

wie Biotier, gemacht w-orden sind. Auch unter dem Tex'e 

der Vorlesung selbst sind bey ihrem Abdruck einige Anmei- 

a. 6 

kungen hinzugekommen; wir heben pur folgende aus: S. 

10 heisst es von der Claudianischen Zählung der Bürger, 

-die Tacitus erwähnt: „Aber die Ziffern sind dort in der 

neuesten Ernestinischen Ausgabe unrichtig, wo so vieles 
schlechter ist als in vorigen Aus*Abend* Die Zahlen werden 

sodann berichtigt. S. 12 wird die Schreibart pomptinae 

paludes gerechtfertigt. Uebrigens wird vom Hm. Verf mit 

Recht in der Vorr. gewünscht: „es möchte ein neuer Fleet- 

wood den Philologen eine zu dem Studium der Epigraphik 

einleitende Auswahl von inscriptionen besorgen, wodurch 

zugleich allerley schätzbare Bruchstücke des Alterthums in 
neuen Umlauf kommen würden.“ 

Bibelkritik. Das auf der Universität Jena erschienen.« 

Weihnachtsfestprogramm hat den Herrn D. und Prof. 

Augusti zum Verfasser, und fühlt die Aufschrift: 

Nova, qua Piimae Petri Epistolae avätvri* impugnn- 

tuv, hypothesis sub examen vocatur. Jenae. lgog. 

4. XVI Seite». 

. Bekanntlich hat sich Hr. D. Cludius, Superint. in Hil¬ 

desheini, an die Reihe derjenigen angeschlossen, welche 

ihren Scharfsinn daran wenden, die Authenticität mehrerer 

Schriften in Zweifel zu ziehen, und das Zeugniss des ge- 

sammten christlichen Aberthums verdächtig zu machen. In 

seiner Schrift: Uransichten des Christenthums, Altona 18^8* hat 

er unter andern S. 296 — 3°3- mehrere Gründe aufgestellt, 

wodurch erwiesen werden soll, dass nicht Petrus, der Apo¬ 

stel, Verfasser des ihm einstimmig beygelegten ersten Briefs 

sey, sondern dass dieser einen Judenchi isten ans Kleinasien, 

©inen Presbyter Petrus zum Verfasser habe. Mit der Prü¬ 

fung und Widerlegung jener Gründe beschäftigt sich nun 

der gelehrte und scharfsinnige Verfasser. Wir wollen Grün¬ 

de und Widerlegung ganz kurz znsammenstellen. lfm. C. 

erster Grund war folgender: der Brief ist (nach 1 , r.) an 

christliche Gemeinden in Por.tug, Galatien etc. geschrieben; 

Petrus aber lehrte bloss unter den Juden (Galat. II, 9.); der 

Inhalt des Briefs ist allgemein, und doch waren zu der Zeit 

Petri jene Gemeinden noch nicht vereinigt. Herr A. be¬ 

merkt dagegen sehr richtig: dass die angezogne Stelle nicht 

so verstanden werden dürfe, als ob die Apostel in Geschäft 

und Meynung sich nachher nie wieder vereinigt hätten ; 

vielmehr erhellet aus der Apostelgeschichte, dass Petrus, 

mit Paulus wieder ausgesöhnt, auch mit den iZvun sich be¬ 

schäftigt, Petrus dagegen auch den Juden das Evangelium 

verkündigt habe. Dass aber jene Gemeinden, an welche 

der Brief gerichtet ist, noch in keiner Verbindung gestan¬ 

den haben, sey eine ganz unerwiesene Cor.jectur. Zwey- 

tens: der Brief ist an Ileydenchristen geschrieben; (also 

nicht von Paulus) allein Hr. A. führt mit Recht an, dass 

mehrere Stellen des Briefs, z. B. II, 9. 12. IH, 6. eben so¬ 

wohl Judenchristen als Leser voraussetzen; ihm ist) es da¬ 

her wahrscheinlich, dass die I.eser aus beyden Classen ge¬ 

mischt gewesen. Drittens erhellt aus I, 12. V, 9. 15. dass 

zur Zeit, wo der Brief geschrieben wurde, das Christen¬ 

thum schon in Kleinasierr, im römischen Reiche und in Ba- 

bilonien ausgebreitet gewesen seyn müsse.; difss ist aber 

( 
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XIII. Stück' 

«at.Ii Ilm. C. su Petri Zelten noch nicht möglich gewesen. 
Wir stimmen ganz Hrn. A. bey. der dies3 ganz kurz eine 

blosse mit nichts bewiesene Hypothese nennt. Viertens : 

dev Brief vevräth eine liberalere vom Judaismus freyere Den- 

kuiursart, als Petrus hatte, allein Hr. A. fragt sehr richtig: 

woher »ich denn beweisen lasse, dass Petrus stets so sehr 

am Judaismus gehangen habe, da sich die. Aendermig seiner 

Gesinnung schon aus Actor. X, 54- und XV,,7 “• e? ' 

lieh an den Tag lege. Fünftens: dev Inhalt des Briefs zeig 

Paulinische Dogmen (z. B. von der Erlösung, der Himmel¬ 

fahrt') Gelehrsamkeit und Phraseologie; gleichwohl kann 

Paulus’ nicht Verfasser seyn. Hr. A. bemerkt dagegen . jene 

Dogmen seyen nicht paulinisch sondern christlich, und ge¬ 

hurten wesentlich in den apostolischen Unterricht; vielmehr 

»ey die Erklärung von der Taufe III, 21. durchaus nicht 

Paulinisch. sondern dem Verfasser des Briefs ganz eigen- 

thümlich; aus einigen Citationen des A. T. folge noch Keine 

Gelehrsamkeit, und aus der Uebereinstimmung in einzelnen 

Wörtern und Redensartern folge gar nichts. Dass Paulus 

nicht Verfasser des Briefs sey, gebe er zu. aber er behaupte 

auch,- dass kein Grund vorhanden sey, ihn dem Petrus abzu¬ 

sprechen; die Uebereinstimmung lasse sich hinlänglich er¬ 

klären, da es ja offenbar sey, dass Petrus die Briefe Pauli 

„elesen habe; was aber Hr. C. von seinem Judenchristen. 

alsVerf des Briefs, sage, habe auch nicht einen historischen 

Crund ‘ Der Einfall des Hrn. C., statt Zierde;, o 

-rPs<7ßVrs<?«? zu lesen, wird als völlig grundlos mit dem ge¬ 

hüllt enden Ernst zurüekgewiesen. In gelehrten Untersu¬ 

chungen sollte man sich doch wirklich schämen, solche un¬ 

kritische Einfälle vorzubringen. Wir bedauern überhaupt, 

dass des Hrn. C. Gründe nicht scharfsinniger und wahr¬ 

scheinlicher sind. Herr A. würde dann Gelegenheit gefun¬ 

den haben, seinen eignen rühmlichst bekannten Kritischen 

'Scharfsinn und seine gründliche Gelehrsamkeit an würdigem 

Gegenständen ... zeigen. Allein schon für dies, kurze und 

bündi-e Zurückweisung eines ganz grundlosen Einfalls ver¬ 

dient Hr. A. aufrichtigen Dank. 

Alterthümer. De veterum Romanorum gentibus et fanu- 

lü< urolusio, quam lectionibus hibernis praemittit (pme- 

l:LZL* wohl heissen) C. F. Mühlenbruch U- 

Tium in Acad. Rostoch. Doctor. Rostock, bey Adler. 

ißo7. 65 S. in 4* 

Keu und bisher noch unbehandelt ist der Gegenstand kei¬ 

neswegs, mit dem diese Schrift sich beschäftigt. Um sie voll¬ 

ständig abzuhandeln, müssen auch die Famihemnünzen, wenig¬ 

stens der 4. Bd. von Eckhel’s doctrina mimorum vett. benutzt 

■werden. Wir finden ihn und andere liumism. Werke nirgends 

erwähnt. Dev Hr. Vf. behandelt die Materie mit steter Bgzie- 

hun- auf die Rechtsquellen,-und bestimmt seine Schrift vor- 

nemlich der Belehrung der Studirenden. In dieser Rücksicht 

wird manches längst Bekannte, wie die Nothwendigkeit der 

Verbindung der Geschichte mit der Rechtswissenschaft 

brauchbar teyn. Doch trägt er auch eigne und neue Meinun¬ 

gen vor. In i5 Paragraphen ist die Abhandl. getheilt, die so 

aufeinander folgen: 1. Verschiedene Meinungen von Ge¬ 

schlechtern und Familien. Einiges über die Namen der Rö¬ 

mer. So wird unter andern eine Definition von gens an¬ 

geführt; es sey: universitas civium Romxn. qui ah eodem 

stiyrita iuT# Romano ingenuo, nulla capitis deminutione in- 

*03 

terveniente per mesculos desdendunt cum stipite communL 

Der ganze Vortrag hierüber ist etwas verworren. Es sollte 

auch hier und besonders bey den Namen historisch und chro¬ 

nologisch verfahren seyn. 2. Dass nicht ans der Aelinlicli- 

keit der Beynamen das Verhältnis» der Familien und Agitation 

bei zuleiten sey. 5. Ob aus der Blutsverwandtschaft sich der 

Unterschied zwischen Geschlecht und Familie bestimmen 

lasse? Gegen ChLadenius, dem der Vf. ehemals selbst bey- 

gestimmt hatte. 4» Ursprung und Fortgang der röm. Ge¬ 

schlechter, natürl. nur im Allgemeinen. Aus Alba Longa 

stammten schon verschiedene Geschlechter ab, die Rom grün¬ 

deten. Dabey auch von patronis, patribus, patriciis. Letz¬ 

tere behaupteten anfangs, sie allein hätten gentem. Dies» 

leitet Herr M. von dem ungewissen Ursprung der Plebejer 

her; wir nicht. Von des Numa Pomp, vier Sühnen werden, 

vier Geschlechter abgeleitet. Darüber trägt auch Ilr. M. 

teine eignen Gedanken vor. Freygelassene und neue Bür¬ 

ger (wenn letztere nicht gleich unter die Patricier aufgenom¬ 

men wurden) musten sich einen Patron wählen und gehör¬ 

ten zu dessen Geschlecht, Patres minorum gentium (vom 

Tarquinius). Einige reiche phebejische Familien wurden 

bald unter die Reuter (wohl noch nicht ordo equestris, der 

bekanntlich spätem Ursprungs ist) aufgenommen und von 

ihnen stammten die ersten plebejischen Geschlechter ab, 

die aber doch nicht gleich alle iura gentilitia hauen. In 

der Folge erlangten die Plebejer alle. Zur Zeit des Alexan¬ 

der Severus hatten diese iuTa gentilitia schon aufgehürt. 5- 

Verschiedene Bedeutungen des Worts familia nach Ulpian etc. 

6. Der Hr. Verf. stellt seinen Begriff der gens auf: est 

univeTsitas hominum eiusdem nominis, vinculo quodarn 

vel agnationis vel clientelae inter se coniunctorum. Alle die 

sich darin befinden, heissen gentiles, haben aber nicht gleiche 

Rechte. In einer gens waren mehrere Familien, eine nahm 

den vorzüglichsten Platz ein, die übrigen stammten von 

Freygelassenen oder neuen Bürgern ab. Nur diejenigen, 

wslclie zu einer Familie gehören, sind agnati. 8- Ueber 

die successio gentilitia. In den Gesetzen den XII Tafeln 

findet der Verfasser eine Distinction, die selbst den De- 

cemvirs entging. 9. Ob, wenn Agnaten zwar vorhanden 

wären, aber die Erbschaft nicht antreten wollten, die 

gentiles suceedirten ? 10. Warum cs patricisclie und 

plebejische Familien von einem Geschlecht und einem 

Namen gab. Erst werden vier gewöhnlich angeführte Ur¬ 

sachen geprüft, dann der wahrscheinlichere Grund in den 

allmälig vergrosserten R.echten derplebs, die anfangs nicht 

gentem hatte, gefunden, 11, Ueber die berühmte zwischen 

den Claudiern und Marcellern entstandene Streitfrage (Cic. 

de Or. I, 59.). Der Verf. behauptet gegen Sueton, dass in 

den Zeiten der Republik die Maiceller noch zur gens Claudia 

patricia gehört haben. 12. Ob dar Adoptirte in die gens und 

familia des pater adoptivus zugleich überging (allerdings). 

Ueber die capitis deminutio minima. 13. Ueber die in 111a- 

num conventio der Gattin. Ein Fragment. des Cajus wird 

interpretirt. 14. Ob der Emancipirte in dem Geschlecht des 

Vaters blieb? Er verlor die iura agnationis und gentilitia, 

blieb aber doch in der Zahl der gemeinen Gentilium , wenn 

der natürliche Vater ihn mit dem pacto fiduciae entliess. 15. 

Noch zum Schluss Einiges über Veränderung der Familie u. 

s. f. Die Latinität dos Hrn. Verfs. verstauet manch# Be¬ 

richtigungen. 
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Magyar Regisegek es Ritkasägok. Kiadta Kazinczy 

Ferencz. Elso kütet. I. Sylvesternek Magyar. 

Deäk Grammatikäja. Uj-Szigeten, 1.539* R* A’ 

lege]so nyomtatott Magyar Abecze. Krakköbän, 

»549. III. Prof. Varjas Janos’ E vocalisu eneke. 

Debreczcn 1775. Pestcn, Mossoczy Institoris Ka- 

Toly’szamära , Trattner Mätyäs (Matyäs’) muhelye- 

ben. (Ungarische Alterthümer und Seltenheiten. 

Herausgegcben von Franz von Kazinczy. Erster 

Rand. I. Sylvester’s ungarisch-lateinische Gram¬ 

matik. Uj-Sziget, 1539. II. Das erste gedruckte 

ungarische ABC-Buch. Krakau, 1549- RI* Res 

Professors Johann Varjas Gesang mit dem Vocal e. 

Debreczin 1775. Pesth, für Karl Institoris von 

Mossöcz in des Matthias Trattner’s Druckerey.) 

i8°8* 8* XL. u. 225 S. Mit einem Bildniss. 

Ihm herrliches verdienstvolles Unternehmen, wel¬ 

chem Recensent den besten Fortgang durch eine 
lange P^eihe nachfolgender Bände wünscht. Der Her¬ 
ausgeber, Hr. von Kazinczy, unsern Lesern bereits 
als einer der ersten classischen Dichter Ungarns be¬ 
kannt, hat für dieses Unternehmen die gerechtesten 
Ansprüche auf den Dank des Publicums, denn er hat 
durch die Herausgabe der in dem vorliegenden ersten 
Bande enthaltenen Stücke die grössten literarischen 
Alterthümvr und Seltenheiten Ungarns vom Unter¬ 
gänge gerettet. Die erste ungarisch - lateinische 
Grammatik von Sylvester (gedruckt zu Neu-Sziget 
153g) existirte nur noch in einem einzigen Exemplar, 
das der uneigennützige Hr. von Kazinczy für hundert 
Gulden an sich brachte, und dennoch übcrliess er das 
Manuscript des vorliegenden ersten Bandes samrat 
dem Bildnisse seines würdigen verstorbenen Oheims 
Andreas von Kazinczy dem Verleger grossmüthig ohne 
allea Honorar in Gelde oder Freiexemplaren. Das 

Erster Rand. 

erste ungarische ABC-Buch (gedruckt zu Krakau 
i549) existirt auch nur in einem einzigen Exemplare 
in der gräflichen Szechenyischen Reichsbibliothek in 
Pesth. Di© ungarische Elegie vom Debrecziner Pro¬ 
fessor Johann Varjas, in welcher von Vocalen einzig 
und allein der Vocal e vorkommt, wäre mit der Zeit 
wahrscheinlich ganz verloren gegangen, da sie im 
Jahve 1775 einzeln im Druck erschien, an Volumen 
klein ist und nur noch in wenigen Exemplaren der 
Debrecziner Ausgabe existirt. Und wie gehaltreich 
und die ungarische Philologie aufklärend sind Ka- 
zinczy’s Vorreden und Anmerkungen, wie classisch 

.sein ungarischer Styl. Hier und da bemerkt man mit 
wahrer Freude, dass Hr. von K. bemüht ist, den 
Saamen des Wahren tanquam aliud agendo auszu¬ 
streuen, und überall gewinnt, man seine edle Frey- 
müthigkeit und Unpartheylichkeit lieb. Das vorlie¬ 
gende Werk verdient daher eine ausführliche Anzeige 
in unsern Blättern und vorzüglich des Herausgebers 
Vorreden und Anmerkungen eine besondere Würdi¬ 
gung des ilecensenten. 

Die noch im Juni 1805 geschriebene Vorrede zu 
Sylvester’s ungarischer Grammatik, deren neue Aus¬ 
gabe in unsern Zeiten, wo für das kritisch - philoso¬ 
phische Studium der Muttersprache der Magyaren in 
Ungarn eine den schönsten Tag verkündigende Mor- 
genröthe angebrochen ist, gewiss ein grosses Ver¬ 
dienst ist, enthält biographische und literarische No¬ 
tizen von Sylvester. ilec. hebt einige aus, dass Syl¬ 
vester eine ungarisch-lateinische Grammatik schrieb, 
und zu Uj-Sziget (Neanesi griechisch ausgedrückt) 
1539 herausgab, erwähnt schon Derns in seiner Buch- 
dmckcrgesch. Wiens (Wien 1782), und Wallaszky in 
seinem Conspectus Bei Lilterariae in Hungaria (1735); 
weil aber diese Grammatik vveder in einer inländi¬ 
schen noch ausländischen Bibliothek angetrolfen 
W'urde , glaubte man, dass die ganze Auflage verlo¬ 
ren gegangen sey, und gab alle Hoffnung auf, noch 
ein Exemplar irgendwo aufzufinden. Urn so erfreu¬ 
licher war daher die Nachricht vom Doctor Stephan 
Weszprcmi in Debreczin 1792, dass diese Gramms- 

{A4] 
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tik noch existire. Wo? sagte er nicht. Hr. von Ka- 
zinczy, auf alle literarischen Schätze des Vaterlan¬ 
des aufmerksam, erfuhr endlich, dass der Besitzer 
des einzigen übrigen Exemplars, der gelehrte Expro¬ 
fessor zu Debrecziu JS/icolans Sinai sey (gestorben am 
£7. Juni ißo8, von welchem Hr. von K. eine interes¬ 
sante Biographie S. VII u. VIII mittheilt), und gab 
sich Mühe, es von dem gelehrten Greise zu erhalten. 
Nur nach Verlauf von drey Jahren bekam Hr. von K. 
endlich diesen Schatz in seine Hände. Dieses Exem¬ 
plar ist in klein Octav gedruckt und besteht aus 96 
Seiten. DasPapier ist stark und rein, die Buchsta¬ 
ben genug schön, die Buchdruckerschwärze aber an 
vielen Orten sehr unkenntlich. Der Abbreviaturen 
findet man eine grosse Anzahl. Scharfsinnig ist Ka- 
zinczy’s Bemerkung, dass es Nachdenken verdiene, 
W'ie ehemals die Knaben, die erst anfingen, lateinisch 
zu lernen, so gedruckte Bücher benutzen konnten. 
D er lateinische Text ist mit italienischen, der unga¬ 
rische mit schwabacher Lettern gedruckt. Den Titel 
umgibt eine Arabeske, auf welcher die vonVeszpremi 
nicht bemerkten Siglen und Wappen vom Palatin 
Thomas Nadasdi, und von der Ursula Kanizsai Auf¬ 
merksamkeit verdienen. Hr, von Ii liess diese Gram¬ 
matik ganz nach der Ausgabe von 1539 drucken, mit 
gleichen Lettern und Abbreviaturen, eo dass dadurch 
das einzige rückständige Exemplar der Uj-Szigeter 
Ausgabe vervielfältiget worden ist. Auch die Ara¬ 
beske, die Hr. von Ii. nach der Uj-Szigeter Ausgabe 
mit der Feder nachskizzirte, 1 iess der verdiente un*l 
einsichtsvollste Buchdrucker Ungarns Matthias Tratt- 
ner in Pesth nachstechen. Nur sollte ganz unten auf 
dem Hügel nicht ein Haus, sondern ein Galgen sammt 
einem Rade gezeichnet seyn. Von Sylvester’s Lebens¬ 
umständen theilt Rec. folgendes mit: Johanü Sylve¬ 
ster (eigentlich ungarisch Erdosi) war geboren zu 
Szinnyervaralja in der Szalhmarer Gespannsehaft. Er 
begab sich im J. 1534* obgleich schon verheiräthet, 
nach der Universität zu Wittenberg, um da die gros¬ 
sen Männer, Luther und Melanchthon, zu hören, 
und schrieb seinen Namen-in die Universitätsmatrikel 
folgendermassen ein: Eg« Joannes Sylvester, alias 
Erdosi, subscribo legibus studiosorum nationis hun- 
garicae, Wittebergae commorantium. Melanchthon 
schätzte ihn sehr, denn er empfahl ihn dem Palatin 
von Ungarn, Thomas Nadasdi, im Jahre 1537 in ei¬ 
nem Empfehlungsschreiben, das eigentlich tür den 
Matthias Birö Devai, welchen man den ungarischen 
Luther nannte, bestimmt war, mit den Worten: 
„Joanuem Sylvestrum, etiam horainem doctum, Cel- 
iitudini Tuae commendo.“ Als er von Wittenberg 
zurückkehrte, wurde er von Nadasdi zu Ende des 
J. 1536 als Rector der Schule zu Uj Sziget angestellt. 
Dann wurde er Nädasdi’s Hofprediger, und lebte als 
solcher 6—7 Jahre zu Sarvär hey Uj - Sziget in der 
Eisenburger Gespannsehaft. Zu Uj-Sziget gab er 
.seine Grammatik im Druck heraus in der Buchdru- 
ckerey, welche der Palatin Nadasdi nach dem erha¬ 
benen Beyapiel des Königs Matthias Corvinus (dieser 

liess zu Ofen durch Andreas Hess die erste Buch- 
druckerey anlegen, aus welcher noch ein Chronicon 
Hungariae übrig ist, das darin 1473 gedruckt wurde), 
errichtete. (Siehe S. 55 in Sylvester’s Grammatik.) 
Diese Grammatik ist daher schon deswegen sehr 
merkwürdig. Auf die Grammatik liess er 1541 seine 
Ausgabe des neuen Testaments folgen, die er den 
zwey Söhnen des Königs Ferdinands I., den Erzher¬ 
zogen Maximilian und Ferdinand dedieirte. DieäS 
war vermutlilich die Veranlassung, dass er im Jahr 
1543 au die Wiener Universität als Professor der he¬ 
bräischen Sprache berufen wurde, welchen Ruf er 
auch annahm. Ferdinand I. schätzte ihn sehr, und 
schenkte ihm ein Landgut bey Wien. Im Jahr 1551 
wurde er wegen seines Glaubens auf seinem Land- 
gute von den Bauern gemisshandelt, und verfiel dar¬ 
auf in eine so schwere Krankheit, dass er seine Pro¬ 
fessur nicht mehr verwalten konnte. Wann er starb, 
ist ungewiss, aber im J. 1554 war schon ein anderer 
Professor der hebräischen Sprache an der Wiener 
Universität. Auch als Dichter trat er auf, z. B. in 
seiner de bello Turci9 inferendo elegia, nunc primum 
nata et edita Viennae Pannoniae i|j45 in’4., und m 
seiner Querela fidei ad Serenissimum llomanorum, 
Hungariae ct Rohemiae etc. Regem Divum Ferdl- 
nandum, authore Joanne Sylvestro Pannonio, Vien¬ 
nae Austriae 1551 in 4• Die noch bekannten Werke 
Sylvester’s sind S. XVI—XVIII verzeichnet, nur 
muss S. XVII anstatt 1554 gelesen wrerden 1545* 
Schön ist Sylvester’s Elogium S. XVIII und XIX, und 
mit Begeisterung ist die Dedication an den grossen 
ungarischen Dichter Benedikt Virag (mit Recht nennt 
ihn Hr. von K. halhatat lansagnak fijä, Sohn der Un¬ 
sterblichkeit) S. XIX und XX geschrieben. 

Die vom 4* Aug. i8°8 datirte Nachschrift (utöli- 
räs) geht von S, XXI — XL. Rec. kann nicht mit 
Stillschweigen diejenigen Paragraphen der Nach¬ 
schrift übergehen, in welchen Hr. von K. über die 
Debrecziner und Földi’s ungarische Grammatik, und 
über Versegby’s philologischen Streit mit dem seligen 
Revai und dessen Schülern spricht. Sehr gut ver¬ 
wahrt sich Hr. von K. gegen die Zumuthung, dass er 
gegen die Debrecziner Grammatik zu scharf spreche, 
und sein Antagonismus vielleicht nicht aus einer rei¬ 
nen Quelle entspringe. Die besten Schriftsteller des 
Vaterlandes stimmen unstreitig mit Kazinczy’s gram¬ 
matikalischen Grundsätzen überein, und die Verfasser 
der Debrecziner Grammatik sollten sich nicht für un¬ 
trüglich und infallibel halten. Passend wird die Pe- 
danterey einiger Behauptungen der Debrecziner 
Grammatiker durch Beleuchtung der Gründe, die sie 
gegen den Gebrauch des Aufdrucks bardttiem in der 
Bedeutung „meine Freundin“ anfübrrn, bewiesen. 
Allerdings hätte die grammatikalische Gesellschatt zu 
Debrecziu aus des seligen Földi’s ungarischer'Gram¬ 
matik, die den ausgesetzten Preis erhalten hatte, 
und die von ihr selbst für die beste der cingegange- 
nen Grammatiken erklärt wurde, nicht eia ncurs 
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Werk mit heterogenen Zusätzen machen, sondern die 
nÖthigen Verbesserungen im Einverständnisse mit 
Földi anbringen sollen. Die Verfasser der mit gros¬ 
ser Eile ausgearbeiteten Debrecziner Grammatik wa¬ 
ren: Ladislaus von Domokos, ‘ein Greis (gestorben 
i{)03), Georg Szikszai, reformirter Prediger zu De- 
brecziu (gestorben in demselben Jahre), und Michael 
Eeuede.k, jetzt, reformirter Superintendent zu Debrec- 
zin. Der Redacteur dieser Grammatik änderte nach 
seinem Belieben, ohne.Mitwissen seiner Mitarbeiter, 
was nicht nach seinem Geschmaeke war. Revai’s 
Grammatik wird mit Recht der Vorzug vor der De¬ 
brecziner eingeräumt; dabey vertheidigt aber Hr. 
von K. sehr bündig gegen den seligen Revai und des¬ 
sen Schüler Ladislaus Vig den Gebrauch des cs und 
cz anstatt ts und tz (die Fälle ausgenommen, wo 
letztere zwey verschiedene Mitläufer sind, z. B. in 
frisits) und die Bezeichnung der langen ungarischen 
Selbsllauter o und ü durch ö und ii (was auch die 
Herausgeber der Debrecziner Grammatik thun). — 
Da Hr. von K. in diesem Bande in seinen Anmerkun¬ 
gen oft des Hrn. Verseghi’s grammatikalische Eigen¬ 
heiten tadelt und zureebtweist (zwar nur in Anse¬ 
hung der Nennwörter und Fürwörter, denn über 
seine Eigenheiten in der Flexion und im Gebrauche 
der Zeitwörter wollte er sich nicht äussern, weil er 
noch nicht seine, nun bereits erschienene ungarische 
Spr achlehre gelesen hatte), so äussert sich Hr. von K. 
S. XXXV f. über Verseghi’s grammatikalischen Streit 
mit dem seligen Revai (Professor der Ungarischen 
Sprache und Literatur an der hönigh Universität' zu 
Pesth) und dessen drey Schülern freymüthig und 
wahrheitsliebend, und zeigt sich dabey von einer 
sehr moralischen Seite. Verseghi griff den Prot. 
Revai mit Heftigkeit an. Drey Schüler Revai’s ver- 
theidigten ihren Lehrer. Hr. von Ii, wünscht mit 
Recht, dass die Verteidigungsschriften der Schüler 
Revai’s, ob sie gleich viel Gutes enthalten, wegen 
ihres unschicklichen und unanständigen Tons unge¬ 
druckt geblieben wären: Hr. von K. gesteht, dass 
Revai, der sein vertrauter Freund war, ein heftiges 
Temperament hatte, keine Beleidigung vertragen, 
aber dennoch vergeben konnte , und beweist, dass, 
wenn seine Heftigkeit auch bis zum Fehler gestiegen 
ist, er dennoch, wie andere wahrhaft grosse Männer, 
in welchen man Schwachheiten findet, der Vereh¬ 
rung würdig ist. Wahr ist das Urtheil des Hrn. von 
K., dass Revai, ehe er Professor der ungarischen 
Sprache war, die Freyheit, und als er diese Stelle 
erhielt, die Verpflichtung hatte, die Sprachfehler, 
die er in Schriften vorfand und die ihm nach seiner 
Ueberzeugung solche zu seyn schienen, anzuzeigen, 
und dass er dieses zwar mit Heftigkeit, aber in rö¬ 
mischer Sprache und nach römischer Art, und nicht 
mit der Absicht zu beleidigen (denn er betrug sich 
gegen seinen Gegner Verseghi immer artig, und be¬ 
st henkte ihn auch mit einem Werke) that. So hat 
Hr. von K. Revai’s, so wie Földi’s Schatten expiirt, 
und diess zu thun war heilige Pflicht der Freund^ 
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schaff. Ein Schüler Revai s, der sieh den angenom¬ 
menen Namen Ladislaus Vig Boldogrefi gibt, be¬ 
ging die unverantwortliche Unbesonnenheit, einen 
Brief des Hrn. von IT. an Revai, der auf die Streit¬ 
sache mit Hrn. Vurseghi Bezug hatte, ohne Kazin- 
czy’s Wissen in seiner Streitschrift p'egen Verseghi dem 
Publicum mitzutheilen. Mit Recht eifert Hr. von K. 
gegen das Bekanntmachen fremder Briefe, in wel¬ 
chen ein Freund von einer dritten Person zum 
Freunde und nicht zum Publicum spricht. 

Sylvester*» Grammatik führt den Titel: Gramma- 
ticaHungaro Latina in usum puerorum rccens scripta, 
Joanne Sylvestro Pannonio autore. Er hat ihr eine 
Epistolam nuncupatoriam an seinen Sohn Theodor 
(datiit Neanesi ig Kal. Novembr. a. MDXXXVI.) vor- 
gesetzt. Seite 15 der Grammatik erwähnt der V erf. 
eines zweyten Theils. Dieser ist nicht vorhanden 
und vielleicht ganz ungedruckt geblieben. Sylve¬ 
sters ungarische Grammatik ist im Ganzen (einzelne 
Parthien abgerechnet) gut, und noch heut zu Tage 
der Aufmerksamkeit ungarischer Philologen wertti. 
Rec. kann aus Mangel an Raum ihren Inhalt nur kurz 
andeuten. Nach einer kurzen Einleitung, welche 
von den ungarischen Buchstaben, Sylben und der 
Einlheilung der Grammatik handelt, folgt der Ab¬ 
schnitt von der,ungarischen Orthographie. Trefflich 
ist Kazinczy’s Arimerkung über das magyarische zs, 
wann -es einen einzigen Laut (das z der slawischen 
Völker) bezeichnet, z. B. in szidö, förzsök. Dann 
handelt Sylvester die grammatikalische Lehre vom 
Nennwort ab. Die ungarische Comparation wird 
passend mit der hebräischen verglichen. Interessant 
ist der Abschnitt über die ungarischen Benennungen 
der Monate. Die bey den Ungarn gewöhnlichen 
mönchischen Benennungen , z. B. Piinkösdhava 
(Pfingstmonat) u. 5. w. verwirft er mit Recht. Er 
schlägt vor dafür zu brauchen »entweder tel elö hö 
(holdnap), tel mas hö, tel harmad ho (erster, zwey- 
ter, dritter Wintermonat), tavasz elö' hö (erster Früh¬ 
lingsmonat) u. s. \v.y oder elso hö (erster Monat), mä- 
sod ho (zweyter Monat) u. s. w., oder io hö (Haupt¬ 
oder Änfangsmonat) anstatt lanuar, fagy hö (Eismo¬ 
nat) anstatt Februar u, s. w. K. bemerkt in einer 
Note, dass Rajnis ungarische Benennungen nach den 
Zeichen des Thierkreises vorschlug, aber nicht allge¬ 
meinen Beyfall gefunden habe, und hält (so wie auch 
Recensent) für das Rathsamste, sich auch in der un¬ 
garischen Sprache der bekannten lateinischen Benen¬ 
nungen der Monate zu bedienen, was ohnehin die 
meisten Ungarn, so wie auch die Deutschen thun. 
S. 40 bemerkt Hr. von K,, dass die Verfasser der De¬ 
brecziner Grammatik für ihren Gebrauch des dop¬ 
pelten n in den Gcmndiis den Sylvester als Gewährs¬ 
mann anführen können, dass aber in Debreczin selbst 
dieses Archaismus sich Niemand bedient, als die re- 
formirten Prediger, die dadurch ihren Kanzelreden 
eine Alt von Würde zu geben glauben, so wie blos sie 
die Postpositionen bau und ben mit einem doppelten 
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n aussprechen, und oit fälschlich, anstatt ba , be 
brauchen, z. B. Bemegyek az Isten’ häzäbann (anstatt 
häzäba, ich gehe in das Haus Gottes). S. 45 behaup¬ 
tet Sylvester mit Devai, dass das z in dem Artikel az, 
das bekanntlich vor einem Consonant weggeworfen 
und durch einen Apostroph bezeichnet wird, wie 
der Consonant des folgenden Worts gelesen werde, 
z. B. az barät (a’ barät) ab barät. Hr. von Kazin- 
czy widerlegt diese Behauptung gründlich. Zugleich 
behauptet Sylvester Seite 49 £und neuerlich that 
dasselbe D. Beregsjsaszi in seinem Versuch einer ma¬ 
gyarischen Sprachlehre, Erlangen 1797), dass das z 
des Artikels immer geschrieben werden müsse. Da¬ 
gegen erinnert Hr. von K. mit Recht, man dürfe in 
der Rechtschreibung nur so lange auf den Ursprung 
sehen, als die Aussprache dem Ursprünge nicht 
ganz entgegen ist. — Seite 63 beginnt die Lehre 
von den Fürwörtern. In der Lehre von den unga¬ 
rischen Sufffxis erinnert Hr. von K. in Anmerkun¬ 
gen S. 67 folg, gegen Sylvester und andere mit Recht, 
dass man nicht aty, any, bäty und 6cs für Wurzel- 
WÖrter arinelimen müsse, sondern atya, anya, bätya, 
iiese (Vater, Mutter, der ältere Bruder, der jüngere 
Bruder), weil man sonst mit dem Suffixo primae 
personae Singularium nominum singulari nicht 
atyäm, anyäm, bätyäm, öesem , sondern atyora, 
anyom, bätyom, öcsöm sagen würde, und dass da¬ 
her das SufnxÜm der dritten Person eigentlich 
atyäja, anyäjä, bätya ja, apostrophirt aty’ja, any’ja, 
häty’ja, und kurz ohne Apostroph atyja, anyja, bä- 
tvja sey. Sylvester hat die ungarischen Suffixa pas 
send, aber nicht vollständig und gründlich genug, 
mit den hebräischen verglichen. Seite 87 bemerkt 
Hr. von K. richtig gegen Sylvester und den gemei¬ 
nen Sprachgebrauch, dass man nicht cnyirn, son¬ 
dern enyem sagen und schreiben müsse. Die Lehre 
von den Zeitwörtern trägt Sylvester S. 89 folg. vor. 
Bassend hat er manche Classen der ungarischen Zeit- 
Wörter mit der hebräischen Sprache verglichen. S. 
117—icg wird die Lehre von den ungarischen Ne¬ 
benwörtern, Partizipien oder Mittelwörtern (diese 
hätten bey den Zeitwörtern Vorkommen sollen), Bin¬ 
dewörtern, Präpositionen (von den ungarischen Post- 
positienen wird zu Wenig gesagt), Empfindungs¬ 
wörtern vorgetragen. 

Seite 1 £9 beginnt das erste ungarische ASC- 
Buch, welches den Titel führt: Orihographia Un¬ 
garin», Azaz igaz iraz Modiarol valo tudoman.Ma- 
g'ar nelvenn f irattatott. Mos tan pedig viofjuan meg 
igazytätott es ki niomtatolt. (Nach der heutigen 
Orthographie: Azaz igaz iräs auidjaröl valo jtpdo- 
mäny magyar / elven irattatott. Mo«tan petjig.ujou- 
iian mev igazitatott es ki nypmtatött.) Aus Kazin- 
czy’s gehaltreicher Vorrede führen wir folgendes an. 
Dieses erste ungarische A, B C-Bucb ist nur um 
16 Jahre jünger, als das erste gedruckte ungarische 
Buch. Es wird in der Szechenyischc« ungarische« 
Reichs bi bllüthek zu Pestli aufbewahrt, vvo es ein 

Freund des Herrn von K., Hr. Thomas von Ragä- 
lyi treu copirte. Der Verf. dieses merkwürdigen 
ABC bezeichnte sich blos mit den Anfangsbuchsta¬ 
ben seines Namens B. A. Unter den von Horänyi 
angeführten ungarischen Gelehrten passen diese An¬ 
fangsbuchstaben auf Baksai Abraham, Bathori An- 
dräs, Batizi Andräs, Beythe Andräs. Nach Kazin- 
czy’s Uriheil kann keiner dieser vier für den Verf. 
des ABC gehalten werden. Davon mehr weiter 
unten. In der Orthographie sieht der Verf. mehr 
auf die Aussprache als Abstammung und ist in der 
Befolgung der Aussprache consequenter als manche 
neuere Grammatiker. Da3 Werk ist kurz. Mit 
Fiecht hält Hr. von K. die häufige Vermeidung dea 
Artikels und der Fürwörter in der ungarischen 
Sprache für einen Vorzug derselben vor der grie¬ 
chischen und lateinischen. Aus Versehen ist dieses 
ABC mit Schwabacher Schrift, anstatt italienischer 
Lettern, wie die erste Auflage, abgedruckt worden. 
Die brthographisehen Regeln des Verfs. gellen nur 
von S. 141 —150. Dann folgen Leseübungen aus 
dem lutherischen Katechismus'. Richtig bemerkt 
Hr. von I\. S. 145 gegen den Verf., dass man nicht 
cs sondern ts als das Schriftzeichen eines besonde¬ 
ren einfachen Lauts der Ungarn , z. B. in csak schrei¬ 
ben müsse, so wie man gyöngy mit gy und nicht 
djöndj mit dj schreibt. Er beweist dicss auch aus 
der Scänsion in Versen. Seite 152 beweist Hr. von 
K., dass man (so wrie der Vrf. des ABC und auch. 
Syl vester thut) Keresztyen und nicht Ixereszteny 
schreiben müsse. Das Wort Keresztyen (der Christ) 
kommt nämlich offenbar von Christianus, woraus 
durch Abkürzungen und durch die ungarische Aus¬ 
sprache Christian, Christjan, Christjen, Chresztyen, 
Kresztyen und endlich Keresztyen, so wie aus Se- 
basiianus Sebestyen gebildet wurde. Auch haben 
die Slaven aus Christianus Ckrestydn gemacht, und 
die Ungarn haben die lateinischen Glaubensbenen¬ 
nungen von den Slaven aufgenommen. Hr. Verseghi 
yertheidigt in seiner Schrift Mi a’ Poesis. (Was ist 
die Poesie? Ofen 1793) die Schreibart Ixereszteny, 
weil die Endung eny acht ungarisch sey, nicht 
aber die Endung tyen, und weil es nicht gewiss 
sey, ob Keresztijen von Christianus oder von Ke- 
Vpszt (Kreuz) abstamme, welches Wort vielleicht 
nicht vom lateinischen crux entstanden sey, sondern 
ein ungarisches Originalwort seyn kann. Hr. von K. 
beweist dagegen, dass die Endung tyen so wie 
tyän acht-magyarisch sey, und dass das ungarische 
Wort Kereszt vom slawischen Krizs und dieses so 
wie das deutsche Kreuz vom lateinischen crux ent¬ 
standen sey. — Ein Anhang (Toldalek) enthält ei¬ 
nen Brief des berühmten Professors Johann Szorn- 
bathi zu Säros-Patak über dieses ABC an Hr. von 
K., sanimt dessen Bemerkungen. (Seite 171 — *8°) 
Hr. Professor Szombatki setzt den W^erth des A B C- 
Buchs gut auj einander, zeigt, dass es verdient, 
sammt dem Sylvester aufs neue gedruckt zu wer¬ 
den, ITr. Szombathi beweist ferner sehr bündig. 

/ 
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dass der Verf. ein Protestant war, 'aus seiner Em¬ 
pfehlung des Lesens der heiligen Schrift, aus den 
von ihm mitgetheilten zehn Geboten, die nach Lu¬ 
thers Uebersetzung lauten, aus dem englischen Gruss, 
der nicht so vollständig ist als der, dessen sich die 
Katholiken zum Gebet bedienen. Für den Verf. 
hält Hr. Sz. den Andreas Ilatizi aus folgenden Grün¬ 
den : 1) unter den damaligen protestantischen 
Schriftstellern passen nur auf ihn die Anfangsbuch¬ 
staben B. A. 2) eben zur damaligen Zeit 1549 und 
1550 gab er einen Katechismus in ungarischer Spra¬ 
che heraus, dessen sich noch die Evangelischen in 
Ungarn bedienen. Eine dieser Ausgaben wird auf 
der Debrecziner Collegiumsbibliothek aufbewahrt. 3) 
Der Verf. spielt in der Vorrede und sonst in der 
Redensart am mi üdvözitenk u. s. w. auf Devai an. 
Auch rühren alle zu Anfang des XVI. Jahrhunderts 
in Krakau gedruckten ungarischen Bücher von 
Evangelischen aus der Zempliner Gespannschaft her, 
und unter diesen war auch Andreas Batizi, evang. 
Prediger A. C. zu Sätor Al ja Ujhely, Erdod und To- 
kaj. Hr. von K. ist geneigt, der Meynung des Hrn. 
Professors Szombathi, dass Batizi der Vf. des ABC 
und evangelisch war, beyzutreten, findet aber daran 
einigen Anstoss und wünscht darüber Belehrung, 
wie der Vf. als Protestant bey den Morgengebeten 
sagen kann, „vessen Keresztet magara“ (er mache 
das Kreuz), wie in dem Vaterunser die Doxologie 
,,denn dein ist das Reich u. s. w,“ wegbleiben, wie 
er den englischen Gruss mit [heilen und die zehn 
Gebote auf katholische Art zählen konnte. Recen- 
sent bemerkt (und hofft dadurch Hrn. von K’s. Be¬ 
denklichkeiten und Zweifel zu lösen), dass es nach 
der Reformation unter den Evangelischen noch lange 
Zeit Sitte war, sich beym Gebete mit dem Kreuze 
zu segnen, und dass auch in Luthers kleinem Kate¬ 
chismus steht „wann du früh aufstehest, sollst du 
dich segnen mit dem heiligen Kreuze und sagen 
u s. w.dass die Evangelischen A. C. das Vaterun¬ 
ser nach der Reformation einige Zeit noch ojane Do- 
bcologie beteten und die evangelischen Prediger auch 
noch heut zu Tage bey der Einsegnung des Bvods 
und Weines im heiligen Abendmal das Vaterunser 
ohne Doxologie absingen, dass auch der englische 
Gruss in den alten Katechismen der Evangelischen 
A. C. aber etwas verschieden von dem katholischen 
vorkommt, und dass der Verf. des ARG die zehn 
Gebote ganz so zählt, wie sie die Lutheraner noch 
heut zu Tage zählen. (Die Reformirten zählen sie 
anders, und Hr. von K. scheint der Meynung zu 
»eyn, dass die Lutheraner sie eben so zählen.) 

Eine literarische Seltenheit ist: T'arjas Jdn- 
»snak F Vocdlisu ducke (ein Gesang, worin nur 
der Vocal e voi-Aommt, von Johann Varjas). In der 
Vorrede (S. 133 — 196) erzählt Hr. von K., dass die¬ 
ses kleine, in seiner Art einzige Gedicht, obgleich 
erst vor 30 fahren gedruckt, im Buchhandel und 
auch tonst (wie auch Recensent bezeugen kann) 
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durchaus nicht mehr zu bekommen und ein neuer 
Abdruck desselben so verdienstlich ist, als wenn 
eine alte Druckschrift aus dem i6tcn Jahrhundert neu 
abgedruckt würde, weil dadurch der Verlust dieser 
kleinen merkwürdigen Schrift verhindert wird. Dann 
handelt Hr. von K. von der Entstehung und dem 
Werthe dieser Pflegie. Der selige Professor Varjas 
zu Debreczin entschloss sich zur Abfassung dieser 
Elegie, um zp zeigen, dass die ungarische Sprache 
nicht so arm und dürftig sev, als manche behaupten. 
Eigentlich beweist die Elegie nur, dass in den un¬ 
garischen Wörtern 6ehr viele e Vorkommen. Sol¬ 
che monotonische Wörter findet man auch in deu 
so schön tönenden alten Sprachen der Griechen und 
Römer. Hr. von K. führt Reyspiele aus Homer an 
nach der erasmischen Aussprache (nach der reuchli- 
nischen kommen noch mehr Monotonien herauhs), 
aus der lateinischen Sprache Wörter, wie cumulus, 
tumulus, tumultuum, füturus, usurus, recedere, 
repetere, deflectcre, deserere, propono, oppono, 
obloquor, odoror u. s. w., Virgils bekannten Vers 
Äccipiunt inimicum imbrem rimisquefatiscunt, Verse 
aus Plautus und Catull. Die lateinischen Classiker 
hielten es niclit der Mühe werth solche Monotonien 
zu vermeiden zu suchen. Hr. von K. erinnert mit 
Recht, dass die alten Griechen und Römer darin 
keinen Vorzug ihrer Sprache suchten, weil sie viele 
eintönende Worte enthielte, dass also auch die Un¬ 
garn darauf nicht stolz seyn dürfen, dass unter allen 
bekannten Sprachen die ungarische die einzige ist, 
die ein so widerliches Product erzeugen kann. Ue- 
brigens erinnert Hr. von K. mit Recht die Deutschen, 
welche den Ungarn die häufigen Monotonien in ih¬ 
rer Sprache vorwerfen, dass auch die besten deut¬ 
schen Schriftsteller sie nicht immer vermeiden, denn 
z. ß. in Göthe’s Iphigenie und Tasso kommen oft 
jambische Verse vor, die mit Ausnahme eines oder 
zweyer anderer Vocale nur e enthalten, in Lessings 
Nathan findet man Verbesserer der I'Velt und der 
Gesetze,“ in Klopstocks Messiade „auf einen entgegen- 
steheuden Felsen,“ Schiller’s Teil ist voll von Versen, 
wie „Ist er zerschmettert? Rennet, rettet, helft! 
— „Die Fhr gegönnt dem Kaiser, der den Herrn 
Sich nennt der deutschen und der molschen Erde.“ —• 

In der italienischen Sprache finden sich auch viele 
monotone WTörter, z. B. Solitario bosco ombroso, 
eccellentemente u. s. w. Von der französischen (Re¬ 
censent fiigt hinzu „und von der englischen“) Spra¬ 
che lässt sich diess nicht sagen, wohl aber Won der 
spanischen, wie schon aus den vielen Eigennamen 
mit a, z. B. Quadalaxara, Calatrava, Salamanca, 
Alcala u. s, w. erhellt. Von den orientalischen Spra¬ 
chen gilt dasselbe: in der arabischen und chakläi- 
schen Sprache kommt das a so häufig vor, in der 
syrischen das o. Recensent führt zum Beweis den 
Anfang eines arabischen Gedichts des Taabbata Schar- 
ran an: Kala Taabbata Scharran, Edzalmarolam 

jahtal vakad dschadda dscheddaho atsaa vakäsa am- 

fiilip vähva modbero valaken acliulharm.e aladzi lai#c 
f ' u - / 
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u e. w. Dasselbe gilt von der hebräischen, persi¬ 

echen und türkischen Sprache. Aus der hebräischen 

Sprache führt Recensent zum Beyspiel folgende 

Wörter aus dem kurzen ersten Psalm an: TjblT. 

(Halach), nsva (Baazath), Tn-?. (Dcrecli), 

(4mad), IV' (Jaschabli). mH". (Jehge), nvj/n (Va- 

lajiah), nMH (Hajah). 'Aus der polnischen, russi¬ 

schen, böhmischen, holländischen, dänischen, schu e- 

disclien, neugriechischen und koptischen Sprache 

könnte Recensent ähnliche Beyspicle anführen ,vwcnn 

er nicht den Raum schonen müsste. Das Beyspiel 

des Varjas hat unter den ungarischen Schriftstellern 

viele Nachahmer gefunden, denn sehr wahr ist die 

Bemerkung des Hin. von K., dass es leichter ist, 

etwas schweres als schönes zu schreiben, ln Bereg- 

szaszi’s Vergleichung der ungarischen und morgen¬ 

ländischen Sprachen (Leipzig 1796) findet man am 

Ende mehrere kleine Proben. Aber; turpe est dit- 

ficiles habere nugas, Et stultus labor est ineptiarum. 

Varjas hat ausser der vorliegenden Elegie noch zwey 

andere Proben seiner Kunst aulgesetzt, die aber 

nicht im Drucke erschienen. Die Elegie des Varjas 

fuhrt den Titel: Joannis Varjas, Theol. Catecli. item 

Lingu. et Antiqu. Hehr, in colleg. Reform. Ilelv. 

Confese. Debrecinerisi, Professoris, Elegia veri no- 
minis post tot secula ab elegis inventis, si Musis pla- 

cet, prima, et ipsa hungarica. Mit dem Motto: Ende 

priue nulli velarunt tempora Musae. Lucretjus. Debre- 

cini* per Stephanum Margifeai anno 1775- *97 
coc stellt eine lateinische Vorrede von Varjas. In dieser 

behauptet Varjas die erste wahre Elegie geschrieben 

xu haben, in so fern der Name «xo tov tXtyuv (quae 

vox Heiltium est apud Scholiastara veterem Aristo- 

phanis in avibus) berkommt, und glaubt, dass er 

durch seine , aus 55 Strophen bestehende Elegie 

bewiesen habe, dass die ungarische Sprache nicht 

so unfruchtbar und arm sey, als manche behaupten, 

■weil er sich einzig und allein iu diesem langen 

Gedichte des Vocals e bedient habe,, da er sich der 

sieben ungarischen Vocalen a, e, i, o, u, ö, .ü 

hätte bedienen können. Er bemerkt, dass man in 

der ungarischen Sprache auch Aufsätze schreiben 

könne, worin bloss der Vocal a vorkommt, abei 

nicht auf eine so leichte Art und nicht so. lange, 

mit andern Vocalen aber könne man es nur in kur¬ 

zen Sätzen versuchen. Auch behauptet er, dass 

seine gelehrten Freunde auf seine Anfrage in die¬ 

se r Elegie nichts undeutliches , dunkles und ge» 

• zwungenes gefunden hätten. Recensent gibt zwar 

die Deutlichkeit zu, aber nicht die Ungezwungen¬ 

heit. Der Inhalt der Elegie ist religiös: sie enthält 

das Bekenntniss eines reuigen und sich bekehren¬ 

den Sünders. Auch in dem ungarischen Titel der 

Elegie kommt nur der Vocal e vor: Megteft em- 

bernek enekje, mellyet nem regen szerzett, es egy 

meakeseredett, de remenyseggel teljes lelek’ kepe- 

.)en° tett-fel eggy nevezctlen ernber Dehreczenben. 

(Lied eines bekehrten Menschen, "welches unlängst 

verfasst und in dem Bilde eines betrübten aber mit 

Hoffnung erfüllten Geistes aufgcstellt hat, ein un- 

benannter Mensch in Debreczin.) 

Diesen ersten Band der Regisegek ziert das von 

Blaschkc schön gestochene■ Bildniss des seligen An¬ 
dreas von K azi n c zy, des würdigen Oheims des 

Herausgebers, eines Patrioten, Kenners und Mae- 

cens der Wissenschaften. Es hat die Unterschrift: 

Andreas Kazinczy De Eadem 

S. C. Er. Reg. Apost. Maiest. Consiliarius. Aul. Fam. 

Statuum. rrovine. Zemplin. Ad. Conntia, Budens. MDCCXC 

Et. Posoniens. MDCCXCVI. Ablegatus. Nuncius. 

Viro. Incorrupto. Sceleris. Puro. Evtvapelo 

Franciscus. Ex. Fratre. Josepho. Et. Susanna. De. Bossany 

Et. Nagy-Ugvöcz. Nepos. Beneficiorum. Et. Pietatis 

Memor. Ornamento. Domns. Posteris. Exemplo 

MDCCCV 

Natus nma Apr. 1738 mort. gva Novbr. iSo4- 

Das Epkhet Evtrapelus (eurfaxsA.o? facetus, jo- 

cosus) kann Recensent durch folgende ihm bekannt 

gewordene Anekdote erläutern. Andreas von Ka¬ 

zinczy war einst in einer Gesellschaft ungarischer, 

meist katholischer Magnaten. Der Probst N. be* 

schwerte sich, dass eine vornehme Dame dem stol¬ 

zen ßisclioif N. nicht die Hand geküsst hätte, und 

konnte sich darüber nicht beruhigen. Wenn sie, 

sagte er endlich ganz aufgebracht in ungarischer 

Sprache, ihrem leiblichen Vater die Hand küssen 

kann, warum nicht auch ihrem geistlichen Vater? 

Andreas Kazinczy, der langen Predigt über den un¬ 

terlassenen Handkuss überdrüssig, antwortete: igen 
is, de lelki szdjjal (allerdings, aber mit dem geist¬ 

lichen Munde). Der beschämte Probst brach nun 

plötzlich ab. Die Physiognomie des Andreas Ka¬ 

zinczy ist echt magyarisch. 

Der Druckfehler sind nicht viele, aber doch 

sind uns folgende aufgestossen. S. XVII ist anstatt 

1554 zu Ksen 1545- S. 16 statt betökuel 1. betii- 

kuel, et. n 1. n. S. 11 ist Z. 4 nach vero die Par¬ 

tikel et einzuschalten. Auf derselben Seite ist an¬ 

statt fj.£\\cvosi{ zu setzen //sAXöxoff/?, statt Euryhlus 1, 
Eurialus. S. 13 st. O 1. O, S. 14 st. Kö 1. Kü. 

S, 32 6t. Propus 1. Oropus. S. 41 st. epen 1. eppen, 

st. ellenkezä 1. ellerkezo. S. 42 st. sqiv und 1. 
und tqi. S. i44 statt beL und ninL 1. beC, ninC 

(mit C ). 

Der Druck ist gut, und der wackere Verleger 
verdient alle Aufmunterung, den Hrn. v. Kazinczy 
um die baldige Fortsetzung zu bitten. An Abneh¬ 
mern wird es gewiss nicht fehlen. 

Im folgenden Bande wird Hr. von K. die ältesten 
Ueberbleibsel in ungar. Sprache, die hier u. da schon 
gedruckt sind, mittheilen, den Attila des Leonardas 
Aretinus, das Judicium de Cometa a. 1468» den er¬ 
sten ungarischen Kalender, ferner Beyträge au Vi 
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rä^’s Werk von den altern ungarischen Dichtern, 
die im griechischen Versmaass gedichtet haben, 
mittheilen, dann von drey merkwürdigen Kupfern, 
welche die Zusammenkunft Georg I. Räköczy mit 
dem Könige von Schweden darstellen , sprechen, 
und mit der ungarischen Uebersetzung Dominik 
Teleki’s von der Birkenstockischen Grabschrift auf 
den Palatin Alexander Leopold den Beschluss 

machen. 

ERBAU UN G S SCHRIFTEN. 

FVinterpostille oder Predigten an den Sonn - und Fest¬ 

tagen von Advent bis Ostern. Von Clans Har ins, 

Diaconus in Lunden in Norderdithmarschen. Kiel, in 

der akadem. Buchhandl. 'i8o8* XVI. und 300 S. 8* 

( 1 Thlr. 8 gr0 

Diese Predigten sind allerdings mit Eifer für die 
gute Sache des Christenthums abgefasst, enthalten 
einzelne gute Gedanken , und schöne, kraftvolle und 
mit Wärme vorgetragene Stellen ; auch sind die 
Zeitumstände hin und wieder zwreckmässig berück¬ 
sichtigt. 

Dessen ungeachtet können wir diesen Aufsätzen, 
Wenn wir sie als Predigten betrachten, unsern Bey- 
fall nicht geben; denn der Vf. hat bey ihrer Abfas¬ 
sung, die wichtigsten Regeln der Logik und Homi¬ 
letik oft so sehr übertreten, dass dadurch die Nutz¬ 
barkeit derselben gar sehr verringert ist. — Seine 
Hauptsätze sind öfters sehr unbestimmt. Z. B. „Das 
Christenleben.“ Oder: „ Die Lehre vom guten Wan¬ 
del des Christen“ u. ähnl. Wer kann sich bey derglei¬ 
chen Hauptsätzen etwas Bestimmtes denken, und sich 
hier einen festen Gesichtspunct für alles Nachfolgende 
festsetzen? — Die Eintheilungen, die der Vf. seinen 
Predigten gibt, erschöpfen grösstentheils den Haupt¬ 
satz nicht; und haben zuweilen ein sonderbares An¬ 
sehen. Z. B. der Hauptsatz: „Das Christenleben,“ 
wird so eingetheilt: „Das Leben kann ich nicht thei- 
len, es ist kein Stückwerk, aber lasset uns sehen, 
was wir davon und wie wirs erkennen, wenn wir 
I. vergleichend unsere Augen auf das Wesen der Welt 
richten, II. prüfend unser Gewissen zum Uriheil 
bringen, und III. uns gewisser Stunden erinnern, in 
welchen vermuthlich die meisten Christen sich des 
Lebens wirklich bewusst werden.“ Den Hauptsatz: 
„die Lehre vorn guten Wandel des Christen,“ theilt 
der Vf. so: „Betrachtet denselben 1. als einen treuen 
Spiegel der Seele, II. als einen glaubwürdigen Zeu¬ 
gen vor der Welt, III. als ein deutliches Exempel für 
den Nächsten.“ Der Hauptsatz: „der Herr richte 
eure Herzen zur Liebe Gottes und zur Geduld Chri¬ 
sti,“ wird also abgehandelt: „Unser Nachdenken 
verweile I. bey der Liebe Gottes, dass wir sehen, 
wie sie allein die Herzen gewinnt; II. bey der Ge¬ 

duld, der Standhaftigkeit Christi, dass wir erken¬ 

nen, wie diess Eeyspiel uns zu gleicher Standhaftig¬ 
keit stärkt; es wird sich darauf III. zeigen lassen, 
wie aus solcher Einsicht und Erkenntniss das Gebet 
entspringe: Gott wolle unsere Herzen so lenken, 
dass seine Liebe und Jesu Geduld unser beständiges 
Augenmerk seyen.“ Ist eine solche Eintheilung na¬ 
türlich? ist sie dem abzuhandelnden Gegenstände 
angemessen? und erschöpft sie denselben? Die Ein¬ 
theilung soll dem Hauptsätze eine noch grössere Be¬ 
stimmtheit und Deutlichkeit geben, als er durch 
sich selbst hat; sie soll dem Leser oder Zuhörer die 
Gesichtspunete festsetzen, wie der Prediger die ab¬ 
zuhandelnde Materie vortragen, auf welche Weise 
er sie behandeln und erschöpfen wolle; und wie der 
Zuhörer das alles am leichtesten fassen und behalten 
könne: werden diese wichtigen Zwecke durch solche 
Eintheilungen, denen wir noch viele andere hinzu¬ 
fügen könnten, erreicht? — Bey der Ausführung ist 
kein natürlicher, logisch richtiger, und also für den 
Leser oder Zuhörer nicht lichtvoller und behaltsamer 
Ideengang gewählt; sondern der Vortrag ist im ho¬ 
hen Grade unpopulär; und es kommen in der Aus¬ 
führung Dinge vor, die man da nicht erwartete. 
D er Verf. holt öfters so weit aus, und reihet so ver¬ 
schiedenartige Gedanken und Betrachtungen au ein¬ 
ander, dass, so gut die Gedanken, einzeln betrach¬ 
tet, auch sind, sie doch durchaus kein natürliches, 
genügendes und nutzbares Ganze bilden. Der grösste 
Tlieil des Buchs kann hier zum Belege dienen. — 
Der Verl, sucht nicht erst den Verstand durch Mit¬ 
theilung richtiger deutlicher und bestimmter Begriffe 
und Erkenntnisse von den abzuhandelnden Wahrhei¬ 
ten zu erhellen, und auf diesem Wege dann das Herz 
zu erwärmen, und in demselben gute Gesinnungen 
und Empfindungen zu erwecken: sondern er fängt 
gleich hiermit an, und übergehet jenes erstere; auf 
welche Weise -der beabsichtigte Zweck nie erreicht 
werden kann. Die erste Predigt hat das Thema: 
„Der Zuruf der Kirche: Kommet herein.“ Wäre 
es hier nicht nötjiig gewesen, diesen Satz erst näher 
zu bestimmen und zu erklären? Hätte nicht beson¬ 
ders das unverständliche, hier uneigentlich zu neh¬ 
mende Wort: Kirche! Erklärung bedurft? Aber von 
einer solchen nähern Bestimmung und Erklärung des 
abzuhandelnden Satzes findet sich keine Spur! War¬ 
um wurde der Ausdruck: Iiirche hier nicht überall 
vermieden, und der Hauptsatz verständlicher etwa 
so ausgedrückt: Die Religion ladet uns dringend eint 
au ihr würdig Anthcil zu nehmen. Von der Art, wie 
der Verf. einen abzuhandelnden Satz erkläre, wollen 
wir unsern Lesern eine Probe geben. Wenn er über 
das Christenleben predigen will, so schickt er zur 
Erklärung f olgendes voraus : „ Das Christenleben ist 
mein Satz. Allein, wo nehme ich die Erklärung 
her? VomAeussern aufs Innere schliessen , wer weis» 
nicht, wie mangelhaft und unzuverlässig das ist! 
Wozu noch kommt, dass in unsern Tagen 60 viele 
Christen ihr Acusseres einstellen und verstellen, denn 

auch nicht einmal den Schein wollen tlc habe«. 
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Ehemals war c!as anders. Das wahre Wesen dage¬ 
gen — es liegt verborgen in der Tiefe des Gemüt hs, 
oft dem Besitzer selbst verborgen in christlicher Ein¬ 
falt. “ Wem wird durch das alles die Sache, von 
welcher hier geredet werden soll, auch nur um et- 
w'as deutlicher? — Der ganze Vortrag des Vcrfs. ist 
mit Mystik durchweht, und davon überladen. Er 
selbst erklärt sich in der Vorrede hierüber, in einer 
Stelle, die überhaupt den Geist dieser Predigten ge¬ 
nau charakterisirt, also: Lassets euch nicht befrem¬ 
den, dass des Göttlichen so wenig ist in diesem 
Buche und des Menschlichen dagegen so viel. Unter 
diesem verstehe ich die Lehre vom rechten und un- 
rechten Verhalten nebst dem ganzen Regelwerk un¬ 
serer Klugheit, welches zwar nützlich und heilsam — 
doch nicht so sehr seyn mag, als wir in der Verwöh¬ 
nung alle mit einander, Lehrer u. Hörer, wohl glauben. 
Wenn solches nicht von Gott kommt, so weiss man oft 
nicht, woher es komme, und weiss immer, wohin 
cs nicht geht, nemlich nicht zu ■'Herzen, ln allen 
Schulen aber, wo ich gegangen bin, lehrte man fast 
dieses nur, und ich habe es noch nicht vergessen 
können; hingegen die Wissenschaft vom innern Men¬ 
schen (Mystik), diese nothwendige Vorschule der Re¬ 
ligion, hat zur Zeit noch keinen Lehrer, sondern nur 
Schüler, die sich privatim, d. h. auf ihre eigene 
Hand üben, wie ich einer bin. — Manchen künst¬ 
lichen Weg, das leugne ich nicht, gehet mein Vor¬ 
trag, und anders konnte er schwerlich die entlegnen 
Geraüthfcr je erreichen. Hilf Gott, dass wir bald des 
rechten Wörtleins Macht und die natürliche Sprache 
finden ! denn die übliche — natürliche, wie sie 
heisst, ist die Sprache der offenbaren Unnatur und 
des Verfalls. Vox populi , vox Dci , d. b. des 
Volks Urtheil ist Gottes Urtheil, -— und das Volk 
klagt, dass ihm nicht gemäßs geredet werde. Die 
Kunst aber lehret die rechte Volkegemässheit (doch 
wird sie selbst nicht gelehret, sondern allein geübt 
und berathen;) ohne sie trifft man nun einmal 
diese nicht, wie natürlich man sich anstelle; und 
verachtet wird von Allemann, w'as keine Kunst ist. 

Kurze Anzeige. 

Descrizibne delle Feste, celebrate in Venezia per la ve- 

nuta di S. M. I. R. Napoleone il Massimo — data al 

yublico dal Cavaliere Abate JlJorelli, Regio Bibliotecario. 

Yen. 1303. fol. nelln tipogr. Picotti. g, Bogen mit 

fünf Köpfern. 

Eine, sehr genaue Beschreibung aller der Feyerlich- 

Iteiten, welche Statt fanden als Napoleon zu Ausgang des 

rg°7 Venedig besuchte, mit allen Inschriften, die in 

.rocht getinger Zahl hie und da angebracht waren, und mit 

So läuft mein Gedanke und mein Weg. “ Von der 
mystischen Denk - und Sprach-Weise uusers Verfs. 
mögen folgende Proben zeigen. „MeinZiel ist Gott¬ 
seligkeit. Oder: Gott ist mein Ziel — da, hinaus¬ 
gerückt über alles Sichtbare der Erde, er ist der 
Unsichtbare des Himmels ! — weg über die Jahre 
der Zeit, er ist der Ewige von Ewigkeit! Ja, den " 
Unsichtbaren hat mein blöder Geist in Sonnendurch¬ 
blicken des Glaubens gesehen, den Ewigen habe ich 
an mein sterbliches Herz gedrückt — und nun nicht 
sterblich mehr, sondern ewig wie er.“ Wenn der 
Verf. an einem andern Orte davon redet, „dass die 
gläubige fromme Seele sich mit Dank, Gehet und 
Verlangen zu Jesu nahet, und Jesus sich ihr kund 
thut, u. s. f. so setzt er hinzu: „Also löset sich im 
Verborgenen das Geheimnis« der jährlichen Advents- 
feyer. Was dem gutmeynenden Verstände nur ein 
Andenken, dem klügelnden ein Spott, den leib¬ 
lichen Sinnen geradezu eine Tborheit ist, das ist 
dem offenen geistlichen Sinn gegenwärtig and ehr¬ 
würdig, die wiederkehrende Erscheinung Christi.“-— 
Ausserdem stellt der V erl, manche sonderbare B«- 
liauptung auf, und gibt seinem Vortrage zuweilen 
eine eben so sonderbare Einkleidung; wovon wir 
aber, aus Mangel an Baum keine Exempel anführen 
können. — Der Titel des Buchs: TVhiterjwstille, 
ist unpassend. Denn durch den Namen Postille 
pflegt man, vorzüglich populäre Predigten zu be¬ 
zeichnen ; und die vor uns liegenden «ind, wi« 
schon gesagt, nichts weniger als populär. Was aber 
den Beysatz : PPiu^er - Postille betrifft, «© ist er 
nichtssagend. Denn wenn man diese Predigten, 
welche grösstentheils über freye Texte gehalten 
sind, in der Ueb.erschrift für einen andern Sonntag 
bestimmte: so könnten sie, — mit Ausnahme der 
Fest - Predigten, die aber durch das Fest, dem sie 
angehören, schon hinlänglich charakterisirt sind, 
und die man also nicht durch die Jährszeit, in 
welche das Fest fällt, noch besonders zu bezeich¬ 
nen braucht — in einer jeden Jahrszeit gehalten 
seyn. 

sehr fleissig gearbeiteten Kupfern, welche den Triumph- 

bogen die Prachtfahrzeuge und die für die Piegatta be¬ 

stimmte Maschine darstellen. An dem Triumphbogen, 

dem vorzüglichsten Denkmal, nahmen die verdientesten 

Künstler Theil. Auf der Hauptfassade gegen die Lagunen 

stand die Aufschrift: Adventui auspicatissimo Napoleonis 

Augusti Imperatoris Gallorum Regis Italiae pacis bellique 

gloria maximi Obsequium et hilaritas Yenetorum , die 

uns besser gefallen hat, als die auf der entgegengesetzten 

Fassade gegen den Canal, zu. Vorzüglicher aber sind die 

beyden auf der Bibliothek angebrachten Inschriften, di« 

von Hin. Morelli selbst herrühreu, und im Geschmack 

des Alterthums mit Geist abgefasst sind. 

* 
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Geburtshülßich-e Abhandlungen von E. U. J'Varne- 

kros, Doct. d. Hcilk. u, Wundarzneyk. Adjunct der 

Medicin. Facuhät zu Greifswalde. Rostock, ißoS» 

Erstes Heft. 77 S. Zweytes H, 80 S. (8gr.) 

Die Tendenz dieser Abhandlungen und ihres Vfs. 

ist allerdings sehr lobenswerth: durch sie soll Alles 
"wieder ins Gleis gebracht werden, was auf der 
einen Seite durch eine zu übertriebene Instrumen¬ 
tenscheu aus demselben* gerathen war, und auf der 
andern durch die zu grosse Geschäftigkeit einiger 
neuerer Geburtshelfer. 

Zuerst von den Gesichtsgeburten: Gegen Osiaii- 
der rechnet sie der Verf., wenn das Becken und 
der Kopf des Kindes die gehörigen verhältnissmäs- 
aigen Durchmesser hat — wenn die Kreissende nicht 
abgeschwächt ist — und wenn der Eintritt des Ge¬ 
sichts in den schiefen Durchmessern geschieht, zu 
den regelmässigen Geburten. (Rcc. gibt zwar zu, 
dass unter diesen Voraussetzungen auch in dieser 
Lage die Geburt durch die blossen Naturkräfte be¬ 
endigt werden könne; er würde aber doch schon 
der Seltenheit wegen, mit welcher, selbst nach 
des Verfs. Zeugniss, diese Geburtsart überhaupt vor¬ 
zukommen pllegt — ferner wegen der ganz wider¬ 
sinnigen Axentheorie beym Mechanismo dieser Ge¬ 
burtsart — nicht minder4 der Schwierigkeit halber 
in der Bestimmung jener Voraussetzungen und end¬ 
lich auch der Ungewissheit eines glücklichen Er¬ 
folgs, wenigstens \Ton Seiten des Kindes, wegen, 
nie diese Geburtsart, wenn er sie abzuändern im 
Stande wäre, der Natur überlassen, sondern stets 
bemüht seyn, dem Kopfe die gewöhnliche Stellung 
zu verschallen — und sonach würde er sie auch 
nicht zu den regelmässigen, sondern zu den regel¬ 
widrigen zählen; die nur durch zulällig günstige 
Umstände zuweilen modificirt und von der Natur 
allein beendigt werden; er isi zu sehr überzeugt, 
dass die Natur sich selbst überlassen und durch 

Erster Band. 

nichts gestört, diese Geburtsart nie einleite, folg- 
heb auch nicht den Namen einer natürlichen oder 
regelmässigen annehmen könne. 

Hierauf handelt der Verf. von der Wendung, 
und zwar, a. von ihr im Allgemeinen, und b. von 
der Wendung auf dem Kopfe insbesondere. Zu 
den absolut nothwendigen Bedingungen einer regel¬ 
mässigen Geburt gehört nach des Rec. Einsicht, 
auch noch eine vierte Bedingung, nemlich, die na- 
tur .che Lage oder Stellung‘Res Kindes zur Geburt; 
und da die regelwidrigen Geburten durch die Ab¬ 
wesenheit dieser vier Bedingungen erzeugt werden 
müssen, so vermisst Rec. unter diesen hinwiederum, 
die 1 hätigkeit des weiblichen Organismus, die un¬ 
ter jenem vom Verf. doch schon mit aufgenommen 
Worden war. S. 38- No. 2. werden unter den Ge¬ 
genanzeigen der Wendung mit aufgeführt — wenn 
die Wasser schon lange abgdflossen wären und die 
Gebärmutter sich so fest um das Kind zusammen¬ 
gezogen hätte , dass man die Hand einzubringeu 
nicht vermöchte. . Dem Rec. scheint diese Gegen¬ 
anzeige deshalb nicht zu genügen, weil es sich 
iurs erste im voraus nicht leicht ausmachen lassen 
Wird — ob alle Wasser bereits abgeflossen sind — 
denn die Länge der Zeit, aus der es etwa geschlos¬ 
sen werden soll, ist etwas zu Unbestimmendes — 
Oder sollte überhaupt schon die gesprungene Blase 
bey unsrer Ankunft in der Kreissesiube eine Ge^ 
genanzcige seyn ? Nun dann würden wir selten 
noch zur rechten Zeit ein treffen. Fürs zweyte ist 
die anscheinende zu feste Umschliessung der Gebär¬ 
mutter ums Kind auch nur eine relative Bestim¬ 
mung und oft ist nur ein Mutterkrampf zuge- 
gen, der, wenn es nachlässt, die Wendung nicht 
hindert: wie viele junge Geburtshelfer würden bey 
dieser festgesetzten Regel von der Wendung abste¬ 
hen, da sie fast immer in dem Falle sich dünken, 
dass sie die Iland nicht mehr «inbringen können 
Dass der Verf, fl. i7 der Wendung auf dem Kopfe 
das Wort so redet, das ist sehr zu loben, weil 
darüber in den meisten Handbüchern ganz geschwie¬ 
gen wird, und sehr wenige sie in der Praxi an- 
zuwenden wissen. 

[U5] 
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Nun felgen S. 49 einige Nachrichten und Be» 
merkungen über Entbindeanstalten. I. Ueber die 
jetzige Beschaffenheit der Strassburgischen. Für den 
jungen Geburtshelfer ist sie so eben nicht mehr sehr 
anlockend und empfehlungswertb. II. Ueber die 
Wiener Anstalt. Diejenige, die ira allgemeinen 
Krankenhause etablirt ist , enthält theils Zimmer 
für Zahlende, wo Jede völlig unerkannt niederkom¬ 
men kann: die von ihnen, die ein eigenes Zimmer 
inne haben, eine Aufwärterin mit bringen, oder 
eine vom Institute erhalten, mit Essen versorgt und 
des Beystandes des Accoucheurs und der Geburtshel¬ 
ferin daselbst theilhaftig werden, zahlen 1 Gulden 
30 Kreuzer täglich — die mit Mehrern auf einem 
Zimmer beysammen wohnen, bezahlen nur 4° Kr. — 
Theils Gratiszimmer für die praktische Schule. Die 
Schwängern werden vom 8ten Monate ihrer Schwan¬ 
gerschaft an aufgenommen. Die mit allgemeinen und 
ansteckenden Krankheiten, als Krätze, venerischer 
Seuche etc. behafteten, werden abgewiesen. Jede 
aufgenommene hat ihr eigenes Bette und Lade zu 
ihren Bedürfnissen. Sie erhalten freye Kost, die 
aus Suppe, Fleisch und Zugemüse besteht. Sie 
verrichten die leichten Handarbeiten im Hause mit. 
Ihre Anzahl beläuft sich auf vierzig. Jährlich «ol¬ 
len daselbst über tausend Geburten Vorkommen. — 
(Vermuthlich weil so viele von der Gasse weg als 
Kreissende daselbst mit aufgenommen werden: denn 
sonst würden bey jener Bettenanzahl und vom ach¬ 
ten Monat an schon aufgenommen , nicht die Hälfte 
von Geburten nach Anderer ihren Beobachtungen 
zu erwarten seyn: von acht Betten in Mittelstädten 
etwa fünfzig.) Der eben so menschlich als wissen¬ 
schaftlich gesinnte Prof. Boer vermehrt nicht aus 
Gefälligkeit für die Eleven auf Kosten der Gesund¬ 
heit der Kreissenden die Zahl der künstlichen Ent¬ 
bindungen (wie diess von mehrern Geburtshelfern 
solcher Institute verlauten will); er weiss es zu 
gut, dass das Uebereilen der Naturverrichtungen 
und das Zuvorkommen der Naturhülfe ohnedem an 
der Tagesordnung ist, hier also am wenigsten es 
seyn sollte; und dass es von weit nützlichem Fol¬ 
gen für die Eleven ist, hier unter einer klugen Be- 
urtheilung und Leitung der Naturkräfte, sie mit 
eigenen Augen wahrnehmen zu lassen, quid valeant 
humeri, quidve recusent , als diese jungen Zu¬ 
schauer mit eigenem Beyspiele noch mehr zur Ue- 
bereilung der Geburt, Vervielfältigung der Wen¬ 
dung und Missbrauch der Zange zu incitiren. 

Er hält ausser den öffentlichen auch noch Pri¬ 
vat - Vorlesungen, die miL 20 Gulden daselbst ho- 
norirt werden. — Auch sein Assistei hält einen 
Privat-Cours, der 15 Gulden kostet. Die Aufsicht 
über die andern Hebammen und Aufwärterinnen, 
über das Leinenzeug, und über die Abwartung 
führt die Oberhebamme, die zugleich so vollstän¬ 
dig unterrichtet ist, dass sie im Nothfalle, wenn 
der Lehrer und Assistent völlig verhindert sind, 
die schleunigste Hülfe leisten kann. Die Eleven 
werden in Internisten und Externisten eingetlieilt. 

Nur sechs von jenen wohnen mit im Hause, und 
nehmen mit Antlieil an der unmittelbaren Besor¬ 
gung: (also nur sechs bey einer Anzahl von vierzig 
Betten, die in drey sehr geräumigen Zimmern für 
die Schwängern vertheilt sind!) Wie viel möchten 
nach diesem Verhältnisse ausser den Hebammen bey 
einer Anstalt von acht Betten, ohne den Unterricht 
für die Eleven und die Gesundheit der Schwängern 
und Kreissenden zu beeinträchtigen, zuzulassen 
seyn ? Starck in seinem Archive (Bd. V. S. 765.) 
sagt: •— Ich habe aus Mangel einer verhältnissmäs- 
sigen Anzahl Betten zu den Eleven und den da¬ 
durch nothwendig gewordenen häufigem Untersu¬ 
chungen für Ein Subject — „Geschwollne und 
entzündete Geburtstheile ; besonders angeschwolle¬ 
nes Mittelfleisch; geschwollenen Muttermund; bran- 
digte Kopfgeschwulst gesehen; und höchst wahr¬ 
scheinlich sind sie auch eine veranlassende Ursache, 
der Gebärmutterfäulung, durch Druck und Quet¬ 
schung des Muttermundes und untern Abschnitts 
von den ungeschickten Fingern. “ — Sollte also 
der Vorschlag, bey einer so viel kleinern Anstalt, 
um gleichwohl den Eleven einen nützlichem Un¬ 
terricht gewähren — und den Schwängern und 
Kreissenden mehrere Schonung angedeihen lassen 
zu können, Beyder Unterricht viel lieber zu tren¬ 
nen, und auf verschiedene Zeiten im Jahre zu ver¬ 
legen, vorzuziehen seyn?) — Auch der Hebammen 
sind nur sechs an der Zahl, die bey vierzig in 
drey grossen Zimmern vertheilten Betten auf ein¬ 
mal Unterricht daselbst erhalten? Sollten nach die¬ 
sem sehr weiten Verhältnisse nicht vier Hebammen 
auch für 1 Cours bey einer Anstalt von acht Bet¬ 
ten nur, völlig genug seyn? — Und der Unter¬ 
richt, der jenen zu Theil wird, ist zwar drey- 
monatlich, wird aber von den Wenigsten so lange 
benutzt; er ist unentgeltlich, und sie haben freye 
Wohnung; Licht und Holz in der Anstalt: (des 
freyen und gemeinschaftlichen Essens ist nicht ge¬ 
dacht, vielleicht ist unter der freyen Wohnung; 
Licht und Holz mit begriffen ; wenigstens würde 
die Speisung der fremden Hebammen ausserhalb 
dem Institute mit vielen Unannehmlichkeiten für 
sie und für die ununterbrochne Führung ihres 
Dienstes verbunden seyn. —) Von den Internisten 
führt einer 04 Stunden hindurch das Journal und 
eine von den Hebammen unterstützt ihn dabey: 
dieser Einrichtung kann Rec. seinen Beyfall nicht 
geben: Lehrlinge von gestern und heute, die viele 
Symptome, wenn sie cintreten, entweder gar nicht 
bemerken oder sie verkennen, die müssen unzählig 
oft Unrichtigkeiten in dieses Journal hinein brin¬ 
gen, und das kann weder für den Professor, der 
darnach resolvirt, noch für den ab - und zugehen¬ 
den Beobachter, der darnach seine Abwesenheit 
berichtigt, noch liirs Publicum, welches so oft 
nach einiger Zeit Exfracte aus solchen Diariis er¬ 
hält, von guten Folgen seyn. Eben so wenig be- 
hagt dem Rec. die Einrichtung — dass es mit zum 
täglichen Geschäfte des an der Reihe stehenden In- 
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tornisten gehört, zu bestimmen, wenn die Kreis¬ 
eende aufs Krcissebette gelegt werden soll; denn 
es gehört doch wohl noch er6t mit zum Uivti chte 
und zur Erlernung, wenn die rechte Zeu und 
Stunde bey den Kreissenden vorhanden ist, wo sie 
ohne Nachtheil auf den Geburtsstuhl zu bringen 
sind. Oder ist dicss zu beurtheilen etwa so 
leicht und so bald erlernt, da man doch sieht, 
dass täglich dagegen gesündigt wird? Nicht min¬ 
der endlich, dass der Internist die Pflicht auf sich 
hat , die angemeldeten Schwängern in Rücksicht 
ihrer Gesundheit und der Zeit ihrer Schwanger¬ 
schaft zu untersuchen und über ihre Aufnahme und 
Abweisung zu resolviren. Keydes übersteigt des 
Lehrlings Kenntnisse und Erfahrung bey weitem. 
Das Locale dieses Instituts besteht aus mehrern Zim¬ 
mern, wovon das Mittlere zum KrcisseiÄmmex be¬ 
stimmt ist. Die Entbundenen verlassen das Haus 
vom loten bis i4ten Tage nach ihrer Entbindung. 
Ihre Kinder überlassen sie dem Findelhause, u. wenn 
sie können, so gehen sie selbst dahin als Ammen. 
Die zweyte öffentliche Anstalt für die Hebammen 
und Geburtshelfer daselbst befindet sich im Militär¬ 
hospitale: Sie ist nur ganz kurz abgefertigt. Zu ih¬ 
rer Empfehlung gereicht’s, dass man hier von ihr 
Kest — pie regelmässigen Geburten werden von den 
Eleven der Josephinischen Akademie verrichtet: die 
regelwidrigen aber verrichtet der Professor selbst, 
läbrlich sollen bey den sechozehn Betten, die da¬ 
gelbst sich befinden, sechszig Entbindungen etwa 
Vorkommen, diess bestätigt unsere obige Meynung. 
111. Ueber die Privat - Entbindeanstalten zu Paris. 
Einige» voran über die öffentlichen daselbst. In 
der Anstalt, die im Hotel Dieu in dessen drittem 
Stocke etablirt ist, fallen*jährlich an 400 Geburten 
vor. Die Eleven sind nach S. 69 daselbst ganz sich 
selbst überlassen; sogar in schwierigen Fällen ho¬ 
len sie nicht ihren Professor zu Hülfe. Mit Recht 
rathet daher der Verf. keinem'Anfänger in dieser 
Wissenschaft diese Anstalt eher zu besuchen, als 
bis er sich schon zum Geburtshelfer ausgebildet hat, 
und nur noch Uebung und mehrere Erfahrung sam¬ 
meln zu können wünscht. 

Dergleichen fehlerhafte Einrichtungen, wo die 
Eleven ohne beständige Aufsicht und Leitung sich 
selbst und ihrem Gutdünken meist überlassen, zu- 
brin^en, und denen man noch den Anstrich zu ge¬ 
ben bemüht ist, als wenn sie just den Eleven un¬ 
mittelbar ins praktische Leben recht einzuführen 
geeignet wären, diese sind bey näherer Beleuch¬ 
tung entweder von Anfang gleich an eingeführt 
worden, oder sie haben sich später hin eingeschli¬ 
chen, damit man im erstem Falle dem angestellten 
Personale eines solchen Instituts iTur den halben 
Gehalt etwa zu reichen nöthig hatte und Zeit übrig 
bleiben konnte, die andere Hälfte durch praktische 
Geschäfte ausserhalb dem Institute aufzusuchen. 
Oder im zweyten Falle, damit die darin angestell¬ 
ten Personen ihrer Ruhe und Vergnügen nach Be¬ 
lieben pflegen können. Io Rücksicht des ^erstem 

Falles sollten die Stifter und Erhalter solcher An¬ 
stalten aber überlegen, dass sie sich mit sich selbst 
im Widerspruche hier befinden; sie wollen ein sol¬ 
ches Institut, weil sie seine höchste Nothwendig- 
keit und Nützlichkeit einsehen, und wollen es doch 
nicht so organisiren, dass der gewünschte Zweck 
dadurch erreicht werden kann. In Rücksicht des 
zweyten Falles, sollten die Freunde der Ruhe und 
Bequemlichkeit gerade ein solches Institut nicht zu 
ihrem lebenslänglichen Aufenthalt sich wählen. Auf 
alle Fälle aber sollte man doch von nun an, nach¬ 
dem so oft und so deutlich über die halb organi- 
sirten Einrichtungen gesprochen worden ist, bey 
den neu zu gründenden Anstalten, der Wiedereta- 
blirung solcher alten Gebrechen möglichst vorzu¬ 
kommen suchen. Die darin anzustelienden Perso¬ 
nen müssten ganz dem Institute leben können und 
leben. Das Hospice de la maternite, das bis jetzt 
noch bloss zur Bildung der Hebammen unter dem 
treflichen Baudelocque florirt, ist wohl das vorzüg¬ 
lichste öffentliche Institut für die Geburtshülfe i» 
Paris. Der Privat-Anstalten gibts eine ausserordent¬ 
lich grosse Menge. Fast jede Hebamme unterhält 
eine; und praktische Privat - Geburtshelfer dirigiren 
sie und halten die Vorlesungen darin. 

IV. Ueber die Jenaische Entbindeanstalt. MitRecht 
rühmt der Vf. diese seit 1779 errichtete tretliche An¬ 
stalt. Sie unterhält achtBetten : auch hier wohnen die 
Hebammen, die Unterricht gemessen, -im Institute. 
Jetzt wird nur ein Sommer-Cours von zehn bis 
zwölf Wochen noch gehalten. Für die Touchir- 
iibungen entrichten die Studirenden halbjährig 5 
Thlr. Diese Anstalt wird bloss durch die Milde 
des Herzogs vorf Weimar und Eisenach erhal¬ 
ten. Eine Privat-Anstalt für die, die in der Slille 
niederzukommen wünschen, unterhält Hofr. Starck 
daselbst. 

Wenn Rec. bey der Anzeige dieses ersten Hef¬ 
tes vielleicht etwas zu weitläufig geworden ist, so 
muss ea die Reichhaltigkeit dieser wenigen Bogen 
entschuldigen, die ihn zugleich mit veranlassten, 
auf einiges gewisse Leser dieser Blätter aufmerk¬ 
sam zu machen, die mit nächstem für unsere Ge¬ 
genden davon eine nützliche Anwendung etwa ma¬ 
chen könnten. 

Zweyte» Heft. Erste Abh. Woher kommt e«, dass 
die Geburtshelfer über den Begriff der regelmässigen 
Geburten so verschiedner Meynung sind? — Recht 
sehr viel Wahres wird bey dieser Veranlassung über 
das gewöhnliche Studium dieser Wissenschaft — 
über die Anwendung derselben im täglichen Lehen 
und über den Unterricht darin, hier ausgesprochen. 
Inzwischen scheint auch dadurch dem Rec. doch 
noch nicht der Begriff von regelmässigen und regel¬ 
widrigen Geburten des Verfs. gegen ander» Den¬ 
kende gerechtfertigt zu seyn. 

Zw’eyte Abh. Ueber die Lage des Fötus in den 
verschiedenen Zeiträumen. Der Verf. glaubt, das» 
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Ould zuerst gezeigt Labe, dass der Kopf des Kindes 
bey einer regelmässigen Geburt in den schiefen oder 
deventerischen Durchmessern eintrete; dass Smellie 
im Gegentheil der Meynung gewesen, dass das Hin¬ 
terhaupt und das Gesicht, nach dem einen oder 
andern Hüftbeine gekehrt sev — dass Saxtorph hin¬ 
gegen die Lehre Oulda zuerst wieder in Schutz ge¬ 
nommen; und Boer (in den Abliandl. und Vers, ge- 
burtsh. Inh. 3. Th. 1793.) endlich gezeigt habe, dass 
der Kopf des Kindes bey der regelmässigen Geburt 
entweder in den schiefen oder Querdurchmesser trete. 
(Nun lehrte zwar allerdings Ould (in Treatise of 
Midwifery, London 1748» P- -8)' den Eintritt des 
Kopfs in den sogenannten deventerischen Durchmes¬ 
ser, allerdings zuerst; aber darin irrte er, dass er 
dem Kopfe und Trunco nicht die nemliche Richtung 
gab, indem er sagte, das Kinn ruhe nicht auf der 
Brust, sondern auf einer von beyden Schultern — 
hingegen Smellie (a treatise 011 Ihe theory and pra- 
ctice of Midwifery Book 5. c. 1. S. 1. T. 1. p. 208- 
Collect. 13. N. 1. T. 2. p. 213. und in den Tafeln etc. 
London 1752.) behauptete nicht nur jenes vollkom¬ 
men auch, und bildete cs so ab, was nemlich Ould 
vom Kopfe behauptete, sondern er verbesserte auch 
den 2ten Fehler des Ould, indem er darthat, dass 
auch der übrige Fötus-Körper dem Gange und der 
Direction des Kopfes folge, so dass der Körper mi t sei¬ 
ner Seite gegen den Unterleib und die Lenden der 
Mutter gerichtet sey etc. Demnach ist also von 
Rechtswegen Smellie als der wirkliche Begründer die¬ 
ser Grundtheorie unsrer Wissenschaft anzusehen. — 
Und nach ihm hat unstreitig diese Theorie am deut¬ 
lichsten mit Gründen versehen, und so viele grosse 
Gegner derselben, als einen Burton, Röderer, Tode 
und Stein mit so vieler Gründlichkeit widerlegt. Nie. 
van der Eem in seiner Diss. de artis obstetriciae ho- 
diernorum prae veterum praestantia ratione partus 
naturalis, Lugd. Bat. 1785. in der 5tcn Sect. primaria 
partus momenta — cap. I. de transitu foetus per pel- 
vim — die in der trefflichen Sylloge operum mino- 
rura praestant. ad art. obstetr. spectant. des D. Schle¬ 
gels Vol. I. Lips. 1795 mit aufgenommen und über¬ 
setzt ist in den ausgesuchten Reyträgen für die Ent¬ 
bindungskunst I. St. p. 193, Leipz. 1789. S. 42 stellt 
der Verf. die Geburten mit vorliegendem Hintern 
auch als regelmässige auf. Mit so vielem Fleisse und 
Scharfsinne er auch wieder dieses durchführt, so 
scheint es doch dem Rec., dass er dem Begriffe re¬ 
gelmässig ein für allemal einige Gewalt anthue: der 
Hintere mag auch in die bestmöglichste Lage eintre- 
ten — der Fötus die gewöhnliche Grösse und Um- 
fänglichkeit, so wie die Beckenhöhle die bekannten 
verhältnissmässigen Durchmesser haben (denn von 
den seltenen Ausnahmen kann hier beym Regelmäs¬ 
sigen die Rede nicht seyn) — und es wird allemal 
das Kind in dieser Lage einen weit grossem Umfang 
haben, eines grossem Raums zum Durchgänge be¬ 
dürfen, und nie nach der Theorie des Keils wirken, 
folglich wird der Fortgang der Geburt nie in der ge¬ 

hörigen Zeit unter den gewöhnlidien Erscheinungen 

und in der Regel geschehen. — Dazur kommt, dass 
jene angenommenen Verhältnisse, unter denen die 
Geblüt allenfalls noch glücklich genug beendigt wer¬ 
den könnte, im vorans meist nicht zuverlässig genug 
und ohne Besorgniss übrig zu lassen, zu bestimmen 
sind — und dass bey dieser Geburtsart auch alle die 
natürlichen Erleichterungsmittel, die zur cllmähligen 
Erweiterung des Muttermundes, der Mutterscheide 
und der äusseren Theile, desgleichen zur Schlüpfrig- 
machung derselben gereichen, fast gar nicht Statt ha¬ 
ben können, da z. B. durch die völlige Sperrung des 
Hinteren nichts vom Wasser vorbey kommen kann — 
die sich stellende Blase die gehörige Gestalt nicht ge¬ 
winnen, und die Kraft.nicht äussern kann, die die 
allinählige Eröffnung des Muttermundes bewirkt. — 
Endlich wird auch vom Verf. die Fussgeburt als eine 
regelmässige Geburtsavt aufgeführt. (Wenn diese 
Geburtsart auch wirklich der allmähligen Erweite¬ 
rung der Theile mehr günstig und mehr schonend 
für dieselben ist, und wenn sie gleich oft von uns 
selbst herbeygefribrt wird: so wurde sie Rec. doch 
auch lieber zu den reg eiwidrig m^reehnen, die nur 
unter zweyen Uebeln, bloss als das Leichtere vorge¬ 
zogen wird. Die Gefahr, in der besonders das Kind 
wegen der ungewissen Grösse des Kopfs schwebt, 
beraubt ihr schon allein mit Recht das Tradicat einer 
regelmässigen Geburt — werden denn nicht etwa 
bey weitem die meisten mit den Fiissen zur Welt ge¬ 
förderten Kinder todt geboren — und würden wir 
also nicht sehr oft eine für regelmässig erst ausgege¬ 
bene Geburt bald darauf dann doch für eine regelwi¬ 
drige erklären müssen? 

S. .49- Von den Beckenmeesern. Nachdem der 
Verf. die sämmtlichen bis jetzt bekannten Arten be¬ 
schrieben und beurtheilt hat, so geht das Resultat 
hervor, dass sie alle überflüssig und entbehrlich wa¬ 
ren, weil eine unumgängliche Bedingung der Regel¬ 
mässigkeit der Geburt doch immer das relative Ver- 
hältniss des Kindeekopfes und seiner übrigen Theile 
seJ — das Kind könne sehr klein, und seine Kopf¬ 
knochen sehr weich und daher leicht über einander 
schiebbar seyn; wenn nun also auch das Becken 
merklich enger wäre als es eigentlich seyn sollte, was 
könnte diese Vorkenntmss genützt haben; durch jene 
Umstände würde die Enge eompensirt, und die Ge¬ 
burt erfolgen, doch glücklich. (Aber dann würde 
auch von unserm eigenen natürlichen Beckenmesser, 
dem Finger , aus eben dem Grunde Wohl eben so we¬ 
nig etwas zu erwarten seyn — vielleicht von der 
ganz eingebrachten Hand noch am meisten, weil diese 
zugleich über die Grösse des Kopfs mit entscheiden 
könnte.) S. 75. Etwas über die Kopfmesser: da sie 
zu spät erst zur Erforschung angewendet werden 
können, auch überhaupt kein richtiges Facit zu ge¬ 
ben im Stande sind, so werden sie auch mit Recht 
verworfen. 

Der Tadel, den Haselberg S. 77 in Rücksicht der 
Vermengung der beyden Begriffe natürlich und regd- 
jrtässig erfährt, der wird dem Rec. ebenfalls zu Th*il 



♦53 XV. Stück. 

werden — denn dem Fiec. haben die täglichen ge¬ 
wöhnlichen, leicht und am häufigsten nach einerley 
Leisten, so zu sagen, beendigten Geburten, auch 
erst von sich gewisse Hegeln ab6trahiren lassen, und 
was nach diesen abstrahirten Regeln erfolgte, nannte 
er regelmässig, und weil es vom ordentlichen Laufe 
der Natur absfrahirt war, auch, natürlich. 

Bey träge zur Geburtshülfe von D. A. F. Nolde in 

Braunschweig. Zweytes Stück, kritische Beleuch¬ 

tung der neuesten Systeme deutscher Geburtshelfer 

seit dem Anfänge des neunzehnten Jahrhunderts. 

Auch unter folgendem Titel: 

Die neuesten Systeme deutscher Geburtshelfer seit 

dem Anfänge des neunzehnten Jahrhunderts, kri¬ 

tisch beleuchtet von D. A. F. Nolde. Erfurt, bey 

Hennings. 1808. kl. 8- 360 S. ( 1 Thlr. 8 gr.) 

Bekanntlich war Hr. N. der Erste, welcher in 
diesem Jahrhunderte die Geburtshülfe systematisch 
zu bearbeiten versuchte. Das erste Stück seiner Bey- 
träge, welches 1801 erschien, war dieser Bearbeitung 
gewidmet. Ihm folgten mehrere deutsche Geburts¬ 
helfer, und namentlich^Osiander, Mariens, Froriep, 
Siebold und Jörg, welche ihre Lehr- oder Handbü¬ 
cher der Geburtshülfe mehr systematisch behandelten 
als ihre Vorgänger. Ausser diesen verbreiteten sich 
noch Siebold, Graf, Jörg und Hand in besondern 
Aufsätzen über den systematischen Lehrvortrag der 
Geburtshülfe, und obgleich nicht zu leugnen ist, 
dass dieselbe durch alle die hier angeführten Arbeiten 
unendlich gewonnen bat, so glaubte der Verf. doch, 
dass wir uns noch keines vollständigen Systems die¬ 
ser medicinischcn Doctrin erfreuen könnten. Er be¬ 
stimmte daher das zweyte Stück dieser seiner Bey- 
träge ebenfalls der systematischen Behandlung der 
Geburtshülfe; allein um seine Arbeit noch ausgiebi¬ 
ger zu machen, hat er zugleich sowohl seine eigene 
frühere Abhandlung über diesen Gegenstand, als 
auch die der andern genannten Schriftsteller, kritisch 
beleuchtet, und mit einer edeln Freymüthigkeit und 
Offenheit, welche dem Ree. eine noch grössere Hoch¬ 
achtung gegen den Vf. abgedrungen hat, als er vordem 
gegen ihn hegte, seine eigenen als der andern Fehler 
getadelt, aber auch das Gute eines Jeden derselben 
nicht verschwiegen. Jedes in der Geburtshülfe vor¬ 
kommende Capitel ist einzeln vorgenommen, die 
Stellung desselben bey den verschiedenen angeführ¬ 
ten Schriftstellern angegeben, und ihm nach einer 
gesunden Kritik der gehörige Platz angewiesen 
worden, und es kann daher nicht verkannt wer¬ 
den, dass sich Hr. N. durch diese Arbeit ein neues 
Verdienst um die Geburtshülfe erworben hat. Schon 
die zusammengestellte Kritik der neuen geburtshülf- 
lichen Systeme ist aa und für sich eine dankens- 

*S2 

werthe Bemühung des Verfs., da wir dadurch erst 
recht erfahren, was in dieser Hinsicht bis jetzt 
geschehen ist. Mancher Geburtshelfer hatte viel¬ 
leicht alle die angeführten Schriften mehrere Male 
gelesen, er kannte ihren Inhalt einzeln genau, al¬ 
lein an die Zusammenstellung derselben war er 
doch wohl noch nicht gekommen. Nächst diesen 
glaubt Rec. auch versichern zu können, dass die 
Geburtshülfe durch die in Rede stehende Arbeit 
einem Systeme um ein Bedeutendes näher gebracht, 
und dass die Grenzen derselben genauer bestimmt 
worden seyen. Nicht ohne Grund wird sie daher 
allen bessern Geburtshelfern, vorzüglich aber sol¬ 
chen empfohlen werden können, welche vor län¬ 
gerer Zeit schon meynten, ob denn ein neue»' 
Lehrbuch der Geburtshülfe nöthig sey, da sich 
schon dieses oder jenes ältere Werk durch die sy¬ 
stematische Form, und durch genaue Bezeichnung 
der Grenzen der Geburtshülfe auszeichne? Recens» 
schweigt jedoch von der Nützlichkeit des ange¬ 
zeigten Buches, da Hr. N. seine Competenz und 
seine Gabe, im geburtshilflichen Fache zu beleh¬ 
ren, schon lange dargethan hat, und wendet sich 
zur Mittheilnng des Inhaltes desselben. 

Die Einleitung bleibt, wie sie in den meisten 
neuern Hand - oder Lehrbüchern der Geburtshülfe 
angegeben worden ist, obgleich Amia dieselbe in 
der Ln ein a sehr angef echten hat. Alles, was der 
Verf. darüber gesagt hat, ist gut, und leidet keinen 
Widerspruch. Rec. ist völlig Hrn. N. Meynung.- 
Die Definition des Wortes, Geburtshülfe, soll den 
Anfang machen. Mit Recht wird diese*’ Ausdruck 
dem neuen Worte Entbindungskunst, welches nie 
das Wissen des Geburtshelfers ganz bezeichnen 
kann, vorgezogen. Das Verhalten cler Geburtshülfe 
zur allgemeinen Heilkunde, der Unterschied zwi¬ 
schen dieser und der Hebammenkunst, der Nutzen 
und die Wichtigkeit derselben, die Vorkenntnisse 
und die geistigen Eigenschaften des Geburtshelfers, 
die verschiedenen Arten denselben zu bilden, und 
eine kurze Anweisung, wie der angehende Ge¬ 
burtshelfer seine I htorie und Kunst studieren soll,, 
machen so ziemlich die Einleitung in unsere Do¬ 
ctrin aus. 

Die Eintheilung der Geburtsbülfe in einen theo¬ 
retischen und praktischen Theil wird vom Verf. 
gänzlich verworfen, und dafür die Geburtshülfe 
in einen .physiologischen, in einen pathologischen 
und in einen therapeutischen Theil getrennt, was 
schon von mehrern neuern Schriftstellern gesche¬ 
hen ist. Wie sieh der Verf. darüber erklärt, muss 
selbst nacbgeJesen werden, jedoch fügt Rec. hier 
bey, dass er ganz mit Hrn. N. übereinstiimnt und 
übercinstimmen muss. ' . 

Der erste oder physiologische Theil soll in clrey 
Abschnitte zerfallen, von av eichen der erste von. 
den Verhältnissen der weiblichen Geschleehtstheil« 
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im ungesclivvängerten Zustande, aber mit vorzüg¬ 
licher Berücksichtigung der Schwangerschaft und 
des Geburtsgeschäftes, handelt. Der zweyte Ab¬ 
schnitt trägt die Normalverhältnisse der Schwan¬ 
gerschaft, und der dritte die Theorie der normalen 
Geburt vor. Unter den weiblichen Geburtstheilen 
will der Vf. das Bechen, den Uterus und die Va¬ 
gina abgebandelt wissen. Die Ovarien, die Mut¬ 
tertrompeten und die Brüste gehen, nach seiner 
Behauptung, den Geburtshelfer nichts an, ausge¬ 
nommen, dass letztere einigen semiotischen Werth 
für ihn haben. Rec. ist in Hinsicht der Ovarien 
und der Mutlertrompeten völlig mit Hrn. N. ein¬ 
verstanden, nicht aber so in Betreff der Brüste. 
Hr. N. würde zwar auch in dieser Hinsicht Recht 
haben, wenn dah von ihm nur angedeutete, nicht 
aber durch eine Definition festbestimmte Geburts¬ 
geschäfte so betrachtet werden müsste, als er es 
vorgeschlagen hat. Recens. wird, wenn er dahin 
"kommt, seine Einwendung rücksichtlich der Brüste 

zugleich mit zu rechtfertigen suchen. 

Der zweyte Abschnitt des ersten Theiles zer¬ 
fällt wieder in mehrere Capitel, wobey aber, wie 
dieses schon in mehrern neuern Handbüchern ge¬ 
schehen ist, die Zeugung mit Recht ganz wegge¬ 
lassen wird, was sich denn auch schon aus der 
Weglassung der Ovarien und der Muttertrompeten 
ergibt. Die Veränderungen, welche die. Schwan¬ 
gerschaft im weiblichen Körper hervorbringt, das 
Ovulum, die Zwillingsschwangerschaft für sich, 
die Diagnosis der Schwangerschaft nebst der Zeit¬ 
rechnung derselben, und die geburtshilfliche Ex¬ 
ploration des Eyes im Uterus sollen dagegen die 
einzelnen Capitel füllen. Rec. kann nichts dagegen 
erinnern, sondern muss mit der ganzen Eintei¬ 

lung sehr zufrieden seyn. 

Gegen den dritten Abschnitt hat Rec. am mei¬ 
sten einzuwenden. Derselbe beginnt mit der Ex¬ 
position des Begriffes der normalen Geburt, da im 
Gecentheile die Definition der Geburt überhaupt 
gänzlich tüangelt. Normal ist dem Verf. diejenige 
Geburt, „welche am Ende des 10. Mondsmonates, 
mit allein vorliegendem, verhältnissmässig grossen 
und rechtgestelltcn Kopfe eines lebenden und nor¬ 
mal gebildeten Kindes, durch die Kräfte der Natur 
allein, ohne sonderliche Erschöpfung der Mutter 
bewerkstelliget wird.“ Weil das Geburtsgeschäfte 
am öftersten auf die hier genannte Weise erfolgt, 
deswegen nennt es der Verf. normal; allein nach 
Bec. Dafürhalten kann die grössere Anzahl der Ge¬ 
burten die Norm oder die Regel nicht allein be¬ 
stimmen, es kommt dabey auf noch andere Dinge 
an, Ueberdiess ist es ganz falsch, wenn Hr. N. 
für die normale Geburt ein lebendiges Kind ver¬ 
langt. Das Geburtsgeschäfte wird auf keine Weise 
gestört, wenn das Kind auch todt ist, wenn cs 
nur nicht schon so faul und so weich geworden 
ist,' dass der Mechanismus der Geburt dadurch auf¬ 

gehoben wird. So wie indessen der Verf. in der 
Bestimmung der normalen Geburt von den meisten 
neuern Schriftstellern ab weicht, so differirt er auch 
in der Angabe des Verlaufs derselben. Das Nach¬ 
geburtsgeschäfte soll gänzlich von der eigentlichen 
Geburt des Kindes getrennt werden, denn die Aus- 
stossung der Nachgeburt und die Ex< retion der hin¬ 
fälligen Haut eey im Grunde nichts anders, al* 
eine Folge der Geburt, etwas, das sich nach der¬ 
selben ereignet, und könne in so fern noch allen¬ 
falls zum Akte des Gebarens gerechnet werden, ob 
es gleich denselben nicht mit ennstituire. Der 
Zweck des Gebarens sey die Fortpflanzung des Ge¬ 
schlechts, dieser scy aber erreicht, wenn das Kind 
zur Welt gefördert ist, die Nachgeburt wirke als 
fremder Körper, wenn die Placenta gelösst sey, 
und reize daher den Uterus zu Contractionen; die* 
ses thue das Kind aber nicht, so lange die Schwan¬ 
gere es noch imter ihrem Herzen trage. Man solle 
daher mit Steiti nur vier Geburtsperioden anneh¬ 
men, und die Ausstossung der Placenten und die 
Absonderung der Decidua vera davon trennen, und 
als Erscheinungen nach der Gehurt betrachten. Es 
fragt sich, ob Hrn. Ne. Ansicht richtig ist, und 
ob sich die Kunst davon etwas zu versprechen 
hat? Rec. trägt Bedenken, diese Frage mit Ja zu 
beantworten, und er will es versuchen., diesen 
seinen Zweifel zu rechtfertigen. Zwey Kräfte sind 
es vorzüglich, welche beym zeugungsfähigen Weibe 
im Uterus wechseln, Heil nennt sie Expansion und 
Contraction, Rec. möchte sie vielmehr mit den 
Ausdrücken der Gefässlhätigkeit und Muskelühätig- 
keit bezeichnen. Jene hat wahrend der Schwan¬ 
gerschaft Statt, und bewirket die sich so auszeich¬ 
nende Ernährung und Zunahme des Uterus an Sub- 
stanz, diese tritt zur Zeit der Geburt ein, und ist 
gleichsain das Gegentheil von jener, denn sie ver¬ 
nichtet alles, was jene hervorgebracht hat, und 
führt den Uterus wieder zu dem Zustande zurück, 
in welchem er sich vor der Schwangerschaft be¬ 
fand. Wenn wir ganz consequent seyn, und keine 
Lücken in unserm geburtshülllichen Wissen haben 
wollen, müssen wir das Geburtsgeschäft so lange 
andauernd nehmen, als die Muskelthätigkeit, die 
Contraction im Uterus fortwährt, Rec. würde vie¬ 
les anführen , was seine Meynung unterstützen 
könnte, wenn ihn der Raum hier nicht beschränkte. 
Allein er wird es an einem andern Orte thun. Hier 
nur noch einige Worte, über des Verfs. Gründe zu 
dieser Annahme. Die Fortpflanzung der Gattung 
ist allerdings der Zweck des Gebarens, allein der 
Üterus hat gewiss diese Ansicht nicht davon, er 
stösst das Kind und die Nachgeburt aus, weil ihn 
beyde als fremde Körper afficiren, Heil hat diess 
in dem Aufsatze: über das polarische Auseinander¬ 
weichen der ursprünglichen Naturkräfte in der Ge¬ 
bärmutter etc, (Archiv für die Physiologie 7ten Ban¬ 
des jtes Heft) sehr gut aus einander gesetzt, und 
R.ec. hofft, bald noch mehr über diesen Gegen- 
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stand sagen zu können. Hängt denn übrigens die 
Nachgeburt nicht auch sogar schon nach der Ge¬ 
burt des Kindes mit diesem noch zusammen, und 
macht es nicht gleichsam einen integrirenden Theil 
desselben aus? Die Placenta ist und bleibt immer 
ein Eingeweide des Embryo, nur dass es ausser 
demselben liegt, und es kann daher auch desswe- 
gen die Ausstossung der Nachgeburt nicht gut, als 
nicht zur Geburt gehörig, angesehen werden. Eher 
könnte man die Absonderung der hinfälligen Haut 
ron der Geburt trennen, allein die Anatomie lehrt 
uns deutlich, dass dieselbe zur Uterinplacenta ge¬ 
hört, und demnach auch als ein Theil der Nach¬ 
geburt betrachtet werden muss. Uebrigens waltet 
auch während dem Abgänge derselben die Muskcl- 
tbätigkeit im Uterus noch vor, und es ist derselbe 
noch nicht zu seiner völligen Ruhe gelangt. Rec. 
trägt jedoch hierbey seine Schuld in Hinsicht der 
Brüste zugleich mit ab. Durch die bey der Ge¬ 
burt obwaltende Muskelthätigheit des Uterus wird 
derselbe nicht allein verkleinert, sondern es wird 
auch die Vitalität und die Reizbarkeit desselben 
vermindert, und er kehrt daher gleichsam zu sei¬ 
ner frühem, vor der Schwangerschaft genossenen, 
Ruhe zurück. In dem Grade, in welchem nun 
der Uterus gleichsam eingeschläfert wird, in dem¬ 
selben wird die Thätigkeit der Brii6te gesteigert, 
und sie treten nun im weiblichen Organismus 
gleichsam an seine Stelle, und nehmen dieselbe 
Function auf sich, welche er während der Schwan¬ 
gerschaft auf sich hatte. Dieses Ruhigmachen des 
Uterus und das Beleben der Brüste wird oft ab¬ 
norm, und es muss sich die Kunst dabey olt ins 
Mittel schlagen. Nun besteht aber das Beruhigen 
des Uterus vorzüglich darin, dass die Vitalität der 
Brüste erhöht wird, und ist deswegen dem Ge¬ 
burtshelfer eine genauere oder sogenannte geburts- 
hüllliche Kenntniss der Brüste nicht sehr nothwen- 
dig? Rec. würde daher den Brüsten noch eher ei¬ 
nen Platz in einem geburtshülflichen Systeme ein¬ 
räumen, als dem männlichen Becken, das er nach 
seiner jetzigen Ueberzeugung keineswegs* auch dar¬ 
aus erweisen würde. — Was der Verf. übrigens 
über die Theorie der Geburt gesagt hat, muss ihm 
den Beyfall jedes bessern Geburtshelfers verscliaf- 
:en, und gewiss wird die Geburtshülfe eine noch 
wissenschaftlichere Gestalt annehmen, wenn eine 
gute Theorie der Geburt in derselben aufgestellt 
wird. Das letzte Capitel dieses Abschnittes soll 
endlich die Veränderungen daxlegen , welche nach 
der eigentlichen Geburt an dem Körper der Mut¬ 
ter und des Kindes sich zu aussern pflegen. 

Der zweyte oder pathologische Theil, mit des¬ 
sen Zusammenstellung Rec. grosstentheils iiberein- 
stimnit, zerfällt in drey Abschnitte, wovon der 
erste die abnorme Schwangerschaft, der zweyte die 
regelwidrige Geburt und der dritte die abnormen 

Verhältnisse nach der Geburt in sich begreift. In 

dem ersten dieser Abecbuite werden in drey Capi- 
teln die Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmut¬ 
ter, die falschen Schwangerschaften und die Krank¬ 
heiten, welche mit einer Schwangerschaft verwech¬ 
selt werden, abgehandclt. Die Krankheiten, wel¬ 
che die Function der Schwangerschaft stören, als: 
Placenta praevia, Disposition zum Abortus, ab¬ 
norme Lagen des Uterus u. s. w. sollen in diesem 
Abschnitte nicht mit angeführt, sondern als Ursa¬ 
chen der regelwidrigen Geburt, in den folgenden 
verwiesen werden. Rec. kann hierin nicht mit 
Hrn. N. übereinstimmen, und zwar aus folgenden 
Gründen: i. die Verrichtung der Schwangerschaft 
wird zuerst durch diese Krankheiten gestört, die 
Geburt kann aber nur secundär dadurch regelwi¬ 
drig gemacht werden. 2) Diese pathologische Seite 
der Schwangerschaft geht dadurch gleichsam verlo¬ 
ren, der junge Geburtshelfer wird dann alle diese 
krankhaften Ereignisse nur rücksichtlich der Ge¬ 
burt und nicht rücksichtlich der Schwangerschaft 
betrachten, und dadurch zur Vernachlässigung der 
letztem gewöhnt werden, was sich aber nicht mit 
seinem Zwecke verträgt; denn man hat dem Ge¬ 
burtshelfer seit längerer Zeit zugestanden, dass er 
die Geburt nicht immer z,u befördern, sondern 
auch bisweilen zu verhüten habe. Dieses Letztere 
besteht doch aber offenbar darin, dass die Schwan¬ 
gerschaft in ihrer Integrität erhalten wird. Diese, 
Schwangerschaft befördernde, Wirkung des Geburts¬ 
helfers, welche eigentlich als die eine Hälfte des¬ 
selben angesehen werden kann, verdient vorzüglich 
noch ausgebildet und näher bestimmt zu werden, 
da es von manchen Geburtshelfern noch so ganz 
übersehen und vernachlässiget wird. Allein wo 
sollen die Fälle, in welchen dieses Wirken nöthig 
wird, besser angegeben werden können, als bey 
der abnormen Schwangerschaft? Bey der regelwi¬ 
drigen Gebuxt kann diess nur beyläufig und nicht 
ganz ausführlich geschehen, und iiberdiess hat der 
Leser auch dabey.die Geburt schon zu sehr im 
Kopfe, als dass er dabey die Schwangerschaft ge¬ 
hörig berücksichtigen sollte. Will man denn übri¬ 
gens, damit iehs kurz sage, dem Schüler in der 
Pathologie der Schwangerschaft verschweigen, dass 
diese Function bisweilen sehr abgekürzt, und durch 
manckerley Ursachen abgekürzt werden kann, und 
will man ihm diese Ursachen nicht nennen? Will 
man ihm diese pathologische Seite der Bildung der 
Frucht im Uterus, die doch wahrhaftig nicht so 
gering ist, bis zur Geburt verschweigen? und muss 
dadurch die Pathologie der Geburt nicht unvoll¬ 
ständig werden? Rccens. hat schon oben auf diese 
Fragen geantwortet. 5. Die HüUleistung ist endlich 
gewöhnlich rücksichtlich der Sei? vvangerscliaft noth- 
weudiger, als rticksiehtlich der Geburt, und e# 
geht auch schon einigermassen daraus hervor, dass 
diese krankhaften Ereignisse der Schwangerschalt 
in der Pathologie derselben angeführt werden miia- 
*cn. in so fern dieselbe» aber die Geburt regel- 
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widrig machen, in so fern müssen sic aucli in der 
Pathologie der Geburt angegeben "werden. 

Im zweyten Abschnitte dieses zweyten Theils 
6oll nach einer Einleitung über den Begriff der re¬ 
gelwidrigen Geburt, die Aetiologie und Semiologie, 
und dann die Eintheilung und Classification der¬ 
selben folgen. Endlich sollen im 5ten die Abwei¬ 
chungen gegeben werden, welche der Geburt des 
Kindes folgen, und welche sich theils über die 
Mutter, theils über das Kind erstrecken. Wären 
die krankhaften Zufälle der neugebornen Kinder 
nicht mit in den dritten Abschnitt hineingezogen, 
so würde Ree. weder gegen diesen, noch gegen 
den eten das Geringste zu erinnern haben; denn in 
beyden zeigt sich der ordnende Geist des Verfis. in 
einem hohen Grade. 

Der letzte oder therapeutische Theil soll end¬ 
lich in 3 Abschnitte abgethcilt werden, wovon der 
erste eine Theorie der Hülfleisjtung beym Geburts¬ 
geschäfte enthalten soll. Es ist diess ein neues Ge¬ 
schenk für die Geburtshülfe von dem geschätzten 
Vf., und Rec. freut sich, der Erste zu seyn, wel¬ 
cher ihm dafür dankt. Da jeder bessere Geburts¬ 
helfer die in Rode stehende Schrift desselben ohne 
Zweifel selbst lesen wird, so erspart sich Rec. die 
Mühe, eines obnediess nicht genugtimenden Aus¬ 
zuges aus derselben. Den zweyten Abschnitt füllt 
eine Art von specieller Therapie, mit welcher Rec. 
nicht gapz einverstanden 6eyn kann. Zwölf Capi- 

Kleine Schrift. 

Alterthümer. De tropaeis Dissertatio. Qua in Acn- 

demiam profecturus, praeceptoribus et amicis diligen- 

tiäsime se coramendat Stanislaus Knolle a Knoll primo 

ordiui Gyronas. Posnaviensis adscriptus. Leipzig, bey 

C, F, Dürr. i3°8* kl. 8* 66 6. 

Als Probeschi ift eines 'jungen Mannes verdient diese 

Abhandlung wegen der daiin dargelegten philolog. und 

literarischen Kenntnisse, Sprachfertigkeit und Bescheiden¬ 

heit Aufmerksamkeit und Achtung, und so wie sie für 

die Zukunft zu nicht geringen Erwartungen vom Verfas¬ 

ser berechtigt, denen er gewiss um so mehr entsprechen 

wird , je freywilliger er sie erregt hat, so macht sie auch 

dem Gymnasium zu Posen, das so gebildete Zöglinge der 

Universität zuschickt, Ehre. Die Schrift ist den beyden 

verdienten obern Lehrern des Gymn., den Profess. Brolim 

und Kauifuss zugeeignet, und geht von der Schreibart 

des Worts tropaeum und Ableitung desselben aus. Dann 

werden die griech. und lateinischen Redensarten, die von 

Errichtung der Tropäen gebraucht worden sind , angeführt. 

Die Materie und Form der Tropäen war nicht zu jeder 

Zeit dieselbe. Schon in den frühesten Zeiten hing man 

die dem Feinde abgenommenen Waffen oder Beute an 

tel machen denselben atts, davon das erste die Na- 
turliülfe bey der Geburt, das.zweyte, die medici- 
nischeti, und das dritte die chirurgischen Mittel in 
sich fassen soll. Im 4-ten Capitol werden die La¬ 
gen der Kreisenden, im 5ten die Wendung und 
im 6ten die Instrumentalhülfe abgehandelt. Im 7teu 
Cap. will der Verf. den Hebel, im gten die Ge¬ 
burtszange, und im Qten den stumpfen Haken und 
ähnliche Instrumente, z. B. den Osianderschen Mut¬ 
terspiegel, den Pfefferschen Elevator u. s. w. auf¬ 
geführt wissen. Das lote Capitel soll der Verklei¬ 
nerung des Kindes und der Zerreissung der Ey- 
häute, das lite Cap. dem Kaiserschnitte und das 
I2te der Scbaambeintrennung gewidmet seyn, Rec. 
sieht diess für den, am wenigsten gelungenen, Ab¬ 
schnitt dieser Schrift an, und kann den Vorzug die¬ 
ser Ordnung und Stellung der einzelnen Capitel 
nicht zugestehen. Ueberdiess enthält derselbe auch 
keine wirkliche Therapie, sondern mehr eine ma- 
teriä obstetricia, in welcher die'heterogensten Din¬ 
ge neben einander zu stellen kommen, und in wel¬ 
cher sich die Mittel nicht nach der Ordnung der 
pathologischen Erscheinungen, sondern in welchen 
sich diese nach jenen richten. Die zweckmässige 
Ordnung der beyden frühem Theile geht gleich¬ 
sam in diesem Abschnitte verlohren, indem der 
Mangel derselben hier am fühlbarsten wird. Im 
3ten und letzten Abschnitte wird endlich die Hülfe 
beym Nachgeburtsgeschäfte und die Behandlung 
der Zufälle an neugebornen Kindern vorgetragen. 

einer Eiche oder, wilden Oelbaum auf, und zwar so, 

dass sie die Figur eines; Bewaffneten vorsteilten (diess 

hätte nicht mit Stellen späterer lateinischer Dichter belegt 

werden sollen). Dann wurden auch von Holz Träger 

der Tropäen errichtet, nicht aber von Stein, weil die 

Griechen nicht wollten anfangs die Monumente der Feind¬ 

schaft fortdauem lassen. Aber späterhin wurden auch 

Tropäen aus Bronze und Marmor, seihst Gold, errichtet, 

vornem.ich Altäre. Auf dem aufgehängten Schilde wurde 

eine Inschrift befestigt, die den Sieg verewigte. Triumph¬ 

bogen mit Tropäen. Bey Triumphaufzügen der römi¬ 

schen Kaiser wurden Tropäen mit vorgetragen. Auch 

Schiffstropäen kommen vor. Ursachen der Errichtung 

der Tropäen. Die Pueligion hatte zuerst Antheil daran. 

Gesetze, die man in Rücksicht derselben beobachtete. Na¬ 

tionen, welche Tropäen errichtet haben, Griechen (in 

spätem Zeiten wurden bey ihnen auch Tropäen bey an¬ 

dern Siegen, z. B. musikalischen errichtet, also uneigent¬ 

lich so genannt), Aegypter, Afrikaner, insbesondere Kar¬ 

thager, Kater, Römer (dabey sind auch die Spolia opima 

nicht vergessen); Viriathus ahmte die Römer nach. Auf 

römischen-Kaisermünzen sieht man häufig Tropäen. Bey- 

spiele von Tropäen aus neuern Zeiten. Die Polen wer¬ 

den dem Kaiser Napoleon ein Siegsdenkmal errichten. 

Man sieht, dass ejas Wort tropaeum bald im engern und 

bestimmtem, bald im weitern Sinne vom Verfasser ge¬ 

braucht wird. 
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LEIPZIGER 

NEUE 

LIT ER ATUR ZEITUNG 

NA TI ONAL WIR TIIS C HAFTSLEHRE. 

Die Nationalindustrie und ihre Wirkungen. Ein 

Grundriss zu Vorlesungen vom Hofr. Luder in 

Braunschweig. Braunschweig, in der Schulbuch- 

liandlung. ißoß. 8- XXIV. u. 024 S. (iß gr.) 

Nach d er Erklärung des Verfs. (S. II d. Vorr.) hat 
die vor uns liegende Schritt eine doppelte Bestim¬ 
mung. Einmal ist sie für seine Zuhörer bestimmt, 
eis Leitfaden bey seinen Vorlesungen über die hier 
behandelte Wissenschaft. Dann aber soll sie den 
Besitzern seines grossem Werks über Nationalindu¬ 
strie und Staatswirthschaft (Berlin ißoo— 1 ß°4* 
III Th eile, ß.) zur leichtern Uebersicht des Inhalts 
jenes Werks, gleichsam als Register dienen. Doch 
hat sich der Verf. keines weges auf eine blosse Epito- 
rnirung seines grossem Werks beschränkt, sondern 
er hat der Darstellung der dort entwickelten Grund¬ 
sätze noch einige sehr wichtige Abschnitte beygeüigt, 
die zur bessern Begründung seines Systems von be¬ 
deutendem Nutzen sind, und durch welche das Ganze 
an Zusammenhang und Einheit bedeutend gewonnen 
hat. Geberhaupt ging er hier von einem ganz andern 
Standpuncte aus, und strebte nach einem hohem 
Ziele. Seine Absicht ist, die Wirkungen der Indu¬ 
strie nicht bloss in ihren nächsten und unmittelbaren 
Beziehungen darzustellen und zu entwickeln, sondern 
in ihrem ganzen ausgedehntesten Umfange. Nicht 
bloss ihr Einfluss auf die Versorgung der Nationen 
mit den nöthigen Bedürfnissen des physischen Le¬ 
bens, sondern auch ihren mittelbaren Einfluss auf 
die intellectuelle und sittliche Cultur der Völker soll 
erklärt werden, der bey weitem wichtiger ist, als 
ihre unmittelbaren Wirkungen; ungeachtet man ihn 
beynahe durchgängig übersehen hat, oder wenigstens 
nicht so gewürdiget, wie er ge würdiget zu werden 
verdient. 

In Hinsicht auf diese Tendenz zerfällt denn die 
vor uns liegende Schrift in zwey Bücher: 1) Ent¬ 
stehung der Industrie, ihrer Fortschritte, und Ent- 

Erster Baud. 

Wickelung ihrer unmittelbaren Wirkungen (S. 1 — 64); 
II) Entwickelung der mittelbaren Folgen der Indu¬ 
strie , oder ihres Einßusses auf die intellectuelle und 
sittliche Bildung der Völker (S. G5 — 224). Vorzüg¬ 
lich anziehend für den Ree. war der Inhalt des zwey- 
ten Buchs; besonders der ersten drey Capitel, wel¬ 
che in dem grossem Werke theils ganz fehlen, theils 
aus einem ganz andern Gesiehtspuncte bearbeitet 
sind. Der Verf. hofft (S. V. d. Vorr.) durch die hier 
gelieferte Entwickelung der mittelbaren Wirkungen 
der Industrie und ihres Einflusses auf die intellectu¬ 
elle und sittliche Cultur, dem Historiker, wie dem 
Staatslorscher und dem Politiker, einen sehr wesent¬ 
lichen Dienst geleistet zu haben. Und nach Ree. Ur- 
tlieil hoffte er diess wirklich mit gutem Grunde. 
Nach seinen sehr scharfsinnigen Entwickelungen ver¬ 
dankt die Menschheit der Industrie, und ihrer Folge, 
dem äussern Wohlstände der Völker, nicht bloss bür¬ 
gerliche Freyheit (die bey einem armen Volke nie in 
dem Maasse gedeihen kann, wie bey einer wohlha¬ 
benden und reichen Nation), sondern ausserdem 
auch noch alle Cultur, deren die Menschheit fäbi* 
ist. ,,Unwissenheit und Apathie, Wildheit und La¬ 
ster bilden immer das Gefolge der Armuth. Flor der 
Wissenschaften, extensive und intensive Aufklärung, 
moralische Cultur, Gefühl für das Schöne, also auch 
Hervorbringung desselben, also auch Behauptung 
des Adels der Menschheit, lässt sich nicht denken 
ohne physischen Wohlstand, und dieser nicht ohne 
Industrie, ohne Kunstfleiss und Handel.“ Doch 
hätte Ree. sehr gewünscht, der Vf. hätte die Gründe 
genauer und sorgfältiger analysirt, warum physischer 
Wohlstand den Fortgang der intellectuellen und sitt¬ 
lichen Cultur befördert, und wie diess geschieht. 
Eine solche Analyse würde seine Untersuchungen 
über das Verhältniss beyder Erscheinungen zu einan¬ 
der erst recht einleuchtend und recht fruchtbar ge¬ 
macht haben. Offenbar hat er dem Leser die Auffas¬ 
sung der richtigen Ansicht vom Verhältnisse des phy¬ 
sischen Wühlstandes einer Nation zu ihrer intellectu¬ 
ellen und sittlichen Cultur, und von dem Einflüsse 
des Erstem auf die Letztere, dadurch erschwert, 
dass er diese Cultur bey weitem mehr als eine Er- 

[x6] 
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scheinung darstellt, welche den physischen Wohl¬ 
stand eines Volks gewöhnlich zu begleiten pflegt, 
und in diesem Wohlstände ihren Grund hat, als wie 
eine Erscheinung, welche auf denselben Bedingun¬ 
gen beruht, durch welche auch der physische Wohl¬ 
stand bedingt ist. Physischer Wohlstand und sitt¬ 
liche und intellectuelle Bildung einer Nation sind 
zwar meist, und man kann sagen, in der Regel, mit 
einander gepaart. Aber bey alle dem würde man 
doch sehr irren, wenn man die Existenz des Erstem 
als die Bedingung und den Grund der Existenz der 
Letztem betrachten wollte. Die Cultur ist nicht die 
Tochter des physischen Wohlstandes (welche sie nach 
der Darstellung de6 Verfs. zu seyn scheint); sondern 
beyde, Cultur und physischer Wohlstand, sind zwey 
innigst verbundene Schwestern; eigentlich Zwillinge, 
welche beyde die Industrie, und zwar nicht einmal, 
wie Zwillinge., nacheinander, sondern zugleich ge¬ 
biert. Mit dem Wohlstände steigt freylich auch das 
Bediirfniss Kenntnisse zu erwerben; die Thatigkeit 
des Geistes, und die Fähigkeit und der Hang Kennt¬ 
nisse sich zu schaffen, nimmt zu; mit den Fortschrit¬ 
ten des Wohlstandes werden, nach der sehr richtigen 
Bemerkung des Verfs., alle fähiger, die leise Stimme 
der Natur zu verstärken, um sie hörbarer zu machen, 
und ihre räthselhaften Ausdrücke auszulegen; Alle, 
der denkende wie der undenkende Haufe, können 
immer höhere Belohnungen, an Gold und Ehre, dem 
Denker darbieten. Aber alles diess (nur das Anbieten 
höherer Belohnungen für den Denker ausgenommen) 
erfolgt nicht um deswillen, weil Alle in ihrem phy¬ 
sischen Wohlstände emporgeriiekt sind; sie werden 
nicht gebildeter, weil sie wohlhabender geworden 
eind, sondern diess erfolgt lediglich um deswillen, 
W eil die Thatigkeit des Geistes, die sich in der Indu¬ 
strie wirksam zeigt, und dem physischen Wohlstände 
sein Daseyn gibt, den Geist veredelt, ihn einer ho¬ 
hem Bildung fähig macht und dazu hinleitet. Wäre 
physischer Wohlstand einer Nation allein die Quelle 
und der Grund ihrer sittlichen und intellectuellen 
Cultur, so würde es ewig unerklärbar seyn, wie es 
reiche Nationen geben kann, welche doch , im Gan¬ 
zen genommen, bey weitem weniger wahre Cültur 
besitzen, als ihre ärmern Nachbarn; oder wie es 
möglich sey, dass Reichthum eines Volks in man¬ 
chen Fällen die Abnahme seiner Cultur bey weitem 
mehr befördert, als irgend ein anderes darauf ab- 
zweckemies Mittel. Und dennoch finden sich in der 
Geschichte mehrere Bey spiele solcher Erscheinungen. 
Ein auffallendes Beyspiel geben in der altern Ge¬ 
schichte die Horner, von der Zeit an, wo sie die 
Herrschaft der damaligen Welt errungen hatten ; und 
in der neuern Geschichte, S/janieu nach der Ent¬ 
deckung von Amerika , und dem Zufluss der reichen 
Schätze aus Mexiko und Peru. Bloss Reichthum, ge¬ 
schaffen durch die Goistesthätigkeit, die Industrie 
seiner Bewerberund Besitzer, begünstigt und beför¬ 
dert deren sittliche und intellectuelle Cultur. Zufäl¬ 
lig erworbener Reichthum hingegen kann in der lie¬ 
gt] nie zu etwas An denn Einfuhren, als zur Apathie, 
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zur Frivolität, zum Verderbniss der Sitten und zur 
Lähmung der Thatigkeit des Geistes * welche zu¬ 
gleich beyde , den Reichthum und die Cultur schafft, 
und ohne die beyde nie zur Existenz gelangen kön¬ 
nen. Beyde, physischer und geistiger Wohlstand, 
sind immer die gleichzeitigen Produkte einer und 
derselben Kraft, welche sich in Rücksicht auf sie 
nur in einer verschiedenen Form wirksam äussert. 
Dieselbe Kraft, welche die Güter schafft, auf wel¬ 
chen der physische Wohlstand beruht, erzeugt in 
demselben Momente, wo sie diese Güter schafft, auch 
die Veredelung des Geistes, in der sich das Wesen 
der Cultur ausspricht. Im Wesen der Thatigkeit des 
menschlichen Geistes liegt es, dass jede Uebung sei¬ 
ner Kräfte diese Kräfte selbst erhöht, und das Pro¬ 
dukt dieser Ilraiterhöhung ist immer Cultur. Die 
Güter für den physischen Wohlstand, - welchen jene 
Kraftübung das Daseyn gibt, sind, genau betrachtet, 
immer nur Produkte seiner zunehmenden Cultur; 
denn ohne diese wäre ihre Hervorbringung ganz un¬ 
möglich. Der Mensch, der immer auf derselben 
Stufe der Bildung steht, kann den Kreis seiner Gü¬ 
ter durch eigene Schöpfung nie erweitern. Der Un¬ 
gebildete , der in seiner Cultur nicht fortschreitet, 
bkibt immer arm, weil er .ungebildet bleibt. —• Das 
Wesen, das den Menschen zu jener Kraftäusserung 
treibt, aus welcher seine Cultur und sein physischer 
Wohlstand hervorgeben, jenes Wesen ist die Natur 
des menschlichen Geistes; das in jedem menschli¬ 
chen Individuum wohnende und immer rege Streben 
nach der möglichst höchsten Vervollkommnung. Der 
menschliche Eigennutz, oder, wie sich der Vf. aus¬ 
drückt, die Habsucht spielt dabey nur eine sehr un¬ 
tergeordnete Rolle. Sie umfasst nur einen Theil der 
menschlichen Zwecke, und noch dazu den vom ge¬ 
ringsten Werthe. Habsucht mag den Menschen et¬ 
wa bestimmen tliätig zu seyn, für die Schöpfung 
eines niedern bloss physischen Wohlstandes. Zum 
geistigen Wohlstände, zur wahren intciiectuellen und 
sittlichen Cultur, dem höchsten Gute, das der 
menschliche Geist durch seine Thatigkeit schaffen 
kann, — dazu wird sie nie führen. Die Habsucht 
kann zwar zum Pfluge und zum Weberstuhle und 
zu fernen Gestaden führen, aber bis zur Schwelle des 
AHerheiligs’ten, .wo wir finden, was unsere höchste 
Würde und Seligkeit ausmacht, dahin leitet sie ge¬ 
wiss nie; und der Verf. möchte sich wohl sehr irren, 
wenn er (S. 78) diess glaubt und hofft, 

Uebeihaupt gereicht es unsern nationalwirfh- 
schafliichen Theorien nicht zur Ehre, dass sie den 
Anlheil, den der menschliche Geist au der Produk¬ 
tion der Güter hat, bey weitem nicht in dem „Um¬ 
fange gewürdiget haben, in dem er ge würdiget zu 
werden verdient. Diese unterlassene Würdigung er¬ 
zeugt den höchst wichtigen Nachtheil, dass alle Theo¬ 
rien über das Entstehen der Güter, ihren .Werth, und 
Preis, und die Elemente, worauf diese beruhen, viel 
zu einseitig und bey .weitem zu beschränkt eind. 
Beyde, die ,Natur und der menschliche Geist, sind 
die Wesen, welchen die Masse aller menschlichen.. 
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Güter ihr Daseyn verdankt; doch boy weitem ausge¬ 
dehnter ist der Kreis der Güter, welche der mensch¬ 
liche Geist schafft, als der, der Produkte der Natur. 
Uebrigens muss bey der Frage: wie entstehen Guter, 
und wem verdanken sie ihr Daseyn? immer sorgfäl¬ 
tig unterschieden werden, ihr Entstehen als Dinge 
au sich, und ihr Entstehen als Güter. Was die Na¬ 
tur gibt, sind zunächst nichts weiter als Dinge au 
sich, welche zwar Güter werden können, aber es 
noch nicht geradezu durch ihr Daseyn sind. Guter 
seihst werden diese Dinge an sich erst dann, wenn 
sie der menschliche Geist als Mittel anerkennt zur 
Beförderung, seiner Zwecke. Erst dann treten sie 
aus dem weiten Kreise der Dinge an sieb, in den en¬ 
gem Kreis der Güter; und zum Wohl der Mensch¬ 
heit erweitert sich dieser Kreis mit jedem Tage, mit 
jedem Zuwachs der intellectuellcn und sittlichen 
Bildung des Menschen. Dass beyde Kreise sich am 
Ende in Einen verschmelzen werden , lässt sich wohl 
nicht erwarten, so lange Menschen Menschen blei¬ 
ben. Doch näher als bey den Dingen an sich, wel¬ 
che die Natur schafft, gränzen bey denjenigen Din¬ 
gen an sich, welche aus der schöpferischen Hand 
des menschlichen Geistes hervorgehen, die Kreise 
der Dinge au sich und der Güter au einander. Bey 
den Produkten der Natur muss erst der menschliche 
Geist irgend etwas auffinden, worin er eine Taug¬ 
lichkeit für irgend einen menschlichen Zweck aner¬ 
kennen kann, che er sie in den Kreis der Güter auf- 
nehmen kann, und jenes Auffinden erfolgt oit üus- 
sefst langsam und sehr unvollkommen. Aber Dinge 
an sich, die der schaffenden Kraft des menschlichen 
Geistes ihr Daseyn verdanken , sind in der Hegel 
schon in dem Augenblicke Güter, wo ihnen jener 
Geist ihr Daseyn gab; denn in der Regel schafft der 
menschliche Geist nichts, als Dinge, die er schon 
vor oder während ihrer Schöpfung als tauglich für 
menschliche Zwecke, also als Guter, anerkennt. In 
der Regel ist hier die Genesis des Dings an sich, auch 
die Genesis‘des Guts; ungeachtet auch hier, wenig¬ 
stens in der Idee, beyde Akte des menschlichen Gei¬ 
stes, der ihm, mit der Natur gemeine, Akt des Schaf¬ 
fens des Dings an sich, und der ihm allein Angehö¬ 
rige Akt der Erhebung dieses Dings an sich zum 
Gute, nicht minder sorgfältig getrennt werden müs¬ 
sen, wie bey den Schöpfungen der Natur. — Hätten 
unsere national wirtschaftlichen Theoretiker den 
hier augedeuteten ausserst wichtigen Momenten mehr 
Aufmerksamkeit gegönnt, als wirklich geschehen, 
ihre Theorien würden gewiss bey weitem mehr Rich¬ 
tigkeit, Festigkeit und Consequenz erlangt haben, 
als ihnen wirklich zu Theil geworden sind. Die Un¬ 
zulänglichkeit des physiokratischen und des Merkan¬ 
tilsystems drängen sich dem aufmerksamen Beobach¬ 
ter von seihst auf. Die Natur, welche die Physiokra- 
t u zur alleinigen Schöpferin nicht nur der Dinge an 
sich, sondern auch der Güter, machen, diese Natur 
schafft lediglich nur Dinge an sich; nie Güter; und 
die Zahl der Dinge an sich, welche sie schafft, stellt 
mit der Menge der Dinge an sich, die aus der schü- 
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pferischen Hand des menschlichen*Geistes hervorge- 
hen, heynahe in keinem Verhältnisse. Manche Pro- 
dukfe der Natur sind genau betrachtet nichts weiter, 
als Produkte der schaffenden Kraft des menschlichen 
Geistes, der sieh bey seinen Schöpfungen der Natur 
nur als Mittel bedient. Ohne sein Einwirken auf Ge 
wurde die Natur oft entweder gar nichts schaffen, 
oder doch gewiss äussersfü wenig. Durch das Mer¬ 
kantilstem hat man zwar dem menschlichen Geiste 
seine Concurrenz an der Production von Dingen an 
sich einiger Massen vindicirt, aber nur in einer sehr 
einseitigen und ausserst untergeordneten Beziehung 
Man hat seiner 1 hätigkeit eine Richtung gegeben, 
welche seinem Wesen durchaus nicht zusagt. Man 
hat dem Handel in der Rangordnung der einzelnen 
menschlichen Erwerbszgveige die erste Stelle ange¬ 
wiesen, ungeachtet ihm nur die letzte gebührt. 
Man hat Geldgewinn, bezogen vom Ausländer, zum 
nudpunct aller industriösen Wirksamkeit gemacht 
und dadurch die Begriffe von Gut und Werth auf 
Dinge beschränkt, die in dem weitern Umfange der 
Gütermasse nur einen ausserst unbedeutenden Raum 
einnehmen. Dadurch, dass die Anhänger. des Mer¬ 
kantilsystems Geld zu ihrem Götzen gemacht haben, 
haoen sie der Industrie Fesseln angelegt, und den 
Wohlstand der Nationen in seiner Grundfeste erschüt¬ 
tert. Sie haben das natürliche Band zwischen Men¬ 
schen und Menschen zerrissen, und Völker von ein¬ 
ander getrennt, die.die Natur durch wechselseitige 
Bedürfnisse an einander kettete. Und indem sie die 
Industrie befördern wollten, haben sie sie wirklich 
gehindert. Mit Recht hat man daher diess System 
aulgegeben, das leider nur zu lange seine Herrschaft 
zürn /Nachtheile der Menschheit geübt hat. Das'.Sw z- 
thische oder Industriesystem, das in unsern Tagen 
c.ie Aulmeiksamkeit unserer nationalwirthschaitli- 
chen I heoretiker sowohl, als unserer denkendsten 
pi«M\l:i8chen Staatswirthe aut sich gezogen hat, und 
zu dem sieh auch der Veri. in der vor uns liegenden 
Schuft bekennt, verdient mit Recht die Achtung, 
die man ihm allgemein zollt. Doch ganz genug- 

thuend ist es eben so wenig, als das physiokratische 
und Merkantilsystem , welche es aus unsern national- 
wirthsohaftlichen Schulen und staatswirthscliaftli- 
chen Buieaus verdrängt hat. Aut der einen Seite 
lullt es der \ orwurt, dass es das eigenthümliche We¬ 
se*1 Guts und sein VerhäRniss zum Dinge an sich 
ganz unberücksichtigt lässt. Auf der andern Seite 
A%iid Smith nie dem 1 adel entgehen können, er scy 
bey seiner Erörterung der Frage, wie Güter entstehen? 
zu sehr bey der Aussenseite stehen geblieben, und 
habe bloss diejenigen Momente aufgefasst, welche 
sich liier der Betrachtung darboten, ohne tief genug 
in das Innere einzudringen. Arbeit, welche er zu 
dei letzten Analyse, zur alleinigen Quelle aller Güter 
macht, ist diese Quelle nicht allein, auch der Natur 
gebührt ihr Antheil. Arbeit ist keinesweges, wie 
der Verf. nach Smith (S. 19) behauptet, „die stete 
Ursache aller Producte, Genüsse und Reichtbiimer 
der Welt,“ sondern auch die Natur gibt so manches 

1**1 
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Gut von der höchsten Wichtigkeit; und noch dazu 
manches, das alle menschliche Arbeit nicht einmal 
zu schäften vermag. Aber schaffte auch Arbeit 
wirklich alle Güter, so schafft sie diese doch im¬ 
mer nur in so fern , als sich in ihr die productive 
Kraft des menschlichen Geistes wirksam äussert, 
die indessen sich auch auf andere Art wirksam 
äussern kann , besonders durch Benutzung der 
Kräfte der Natur für die Zwecke ihrer Wirksam¬ 
keit. Wäre die Arbeit, welche Güter (oder rich¬ 
tiger , Dinge an sich, fähig, Güter zu werden) 
schafft, nicht die in die Augen fallende Form, in 
Welchen, in den meisten Fällen der menschliche Geist 
seine schöpferische Kraft äussert, und würde sie 
night durch den menschlichen Geist belebt, ihre Pro¬ 
dukte würden gewiss so bedeutungslos seyn, wie 
sie selbst ist, erblickt man in ihr nicht einen Geist, 
der sie erzeugt, nährt und leitet. Selbst in der un¬ 
bedeutendsten Handarbeit herrscht unverkennbar der 
menschliche Geist, der die Hand in Bewegung setzt, 
und ihr die Form vorzeichnet, wie sich ihre Kraft 
äussern soll; und je wirksamer der Geist im Arbei¬ 
ten ist, je mehr gelingt ihm seine Arbeit. Bloss da¬ 
durch, dass Theilung der Arbeit dem Geiste diese 
Wirksamkeit erleichtert, blos darin liegt der Grund, 
"Warum der Arbeiter, der sich nur mit einem Zweige 
menschlicher Beschäftigungen abgibt, so unbegreif¬ 
lich viel leisten kann, und warum Theilung der Ar¬ 
beit so schnell und so leicht zum Wohlstände führt. 
Der Grund, warum Smith da Von Arbeit, als der 
Quelle alles Reichthums, sprach, wo er eigentlich 
vom menschlichen Geistehätte sprechen sollen , liegt 
unverkennbar darin, dass er bey der Lehre vom Ent¬ 
stehen der Güter immer zu sehr an den Preis» dachte, 
den sie im menschlichen Handelsverkehre haben 
können, und dass er bey weitem mehr darauf aus¬ 
ging, die Bedingungen aufzusuchen, welche diesen 
Preiss bestimmen, und nach welchen sich das lotal- 
einkommert einer Nation unter ihre einzelnen Glie¬ 
der vertheilt, als darauf, zu erforschen, worauf 
überhaupt die Existenz der Dinge beruhe, die der 
menschliche Handelsverkehr als Güter anerkennt. 
Eben diese einseitige Tendenz seiner Untersuchun¬ 
gen führte ihn dahin, auch die Capitale unter die 
Quellen des Nationalreichthums mit aufzunehmen, 
und ihnen eine produktive Kraft beyzulegen, unge¬ 
achtet diese ihnen an sich betrachtet, auf keinen hall 
beygelcgt werden kann, wiewohl ihr Einfluss auf 
den Wohlstand eines Volks ganz unverkennbar ist. 
Alle Capitale, welche eine Nation besitzt, können 
nur in so fern und unter der Bedingung auf 
die Beförderung ihres Nationalreiclifbums wirken, 
als sie der menschliche Geist bey der Aeusserung 
seiner productiven Kraft als Mittel gebraucht, 
seine Schöpfungen zu erleichtern und zu beför¬ 
dern. An sich, und abgesehen von einem solchen 
Gebrauche, sind alle Capitale weiter nichts als 
todte Massen, welche ihrem Besitzer bloss dadurch 
Nutzen schaffen können, dass er sie verzehrt. Capi¬ 
tale gehören, wenn man ihr Wesen richtig bestim¬ 

men will, bloss unter die Kategorie der Werkzeuge, 
deren sich der menschliche Geist bey der Aeusserung 
seiner schaffenden Kraft bedient; und bloss in so fern 
als diess geschieht, haben sie Einfluss auf die Beför¬ 
derung des Nationalreichthums. Der von den mei¬ 
sten national wirtschaftlichen Schriftstellern , und 
auch vom Verf. (S. 3ß) aufgestellte Grundsatz: Zu¬ 
nahme des Capitals ist die Bedingung der Zunahme 
des Nationalreichthums, ist nur unter der Voraus¬ 
setzung wahr, dass mit den zunehmenden Capitalen 
auch ihre Verwendung zur Aeusserung der pro¬ 
duktiven Kräfte des menschlichen Geistes zunimmt. 
Benutzt der menschliche Geist den entstandenen Zu¬ 
wachs au Capitalen nicht zur Erhöhung oder Er¬ 
leichterung der Uebung seiner Kräfte, so bleibt die 
Zunahme der Capitale durchaus ohne Einfluss auf 
die Vermehrung des Nationalreichthums. Die Capi¬ 
tale verschwinden wieder, wie sie erschienen sind, 
und die Nation bleibt so arm, wie sie vorher war. 
So wenig der Wohlstand eines Tuchfabrikanten steigt, 
der die Zahl seiner Webestühle vermehrt, oder der 
eines Landwirths, der die Zahl seiner Pflüge ver¬ 
doppelt, wenn auf jenen Webestühlen kein Tuch ge¬ 
webt wird, und diese Pflüge nicht zur Cultur des 
Bodens gebraucht werden; so wenig kann sich der 
Ileichthum eines Volks vermehren, wenn sein Capi¬ 
tal sich vermehrt, falls es den Zuwachs am Capitale 
nicht auf nützliche Gewerbe anlegf, und die Pro¬ 
duktivkraft seines Geistes nicht in dem Maasse er¬ 
weitert, wie sich die dazu tauglichen Werkzeuge, 
vermehrt haben. Es ist ein höchst sonderbarer Ge¬ 
danke der meisten Regierungen stets auf Zunahme 
der Nationalcapitale hin zu arbeiten, und dabey die 
Kraft zu vernachlässigen, die erforderlich ist, um 
jene Maschinen zur Beförderung des National Wohl¬ 

standes in Bewegung zu setzen. Das nächste Ziel 
alles Strebens einer Regierung, welche den physi¬ 
schen Wohlsland ihres Volks erhöhen will, ist Be¬ 
förderung seines geistigen Wohlstandes, seiner intel- 
lectuellen und sittlichen Cultur. Ist diess Ziel erreicht, 
so folgt die Erreichung des zweyten Ziels, physi¬ 
scher Wohlstand der Nation, von selbst. Diese na¬ 
türliche Ordnung der Dinge lässt sich durchaus nicht 
vernachlässigen, wenn das angegebene zweyte Ziel 
erreicht werden soll. Alle Schätze der Welt helfen 
dem Kinde nichts, das sie nicht zu benutzen ver¬ 
steht, und die ausgedehntesten Vorräthe von Gütern 
aller Art einem rohen und ungebildeten Volke in dio 
Hände gegeben , können weiter nichts bewirken, 
als es im kurzen noch ärmer zu machen als es schon 
jetzt ist. 

Smith hat übrigens ganz Recht, dass er bey: der 
Entwickelung der Elemente des Preisses aller Güter 
immer Arbeitslohn und Capital gewinnst, sorgfältig 
trennt. Aber darin fehlten er und seine Nachfolger, 
dass sie sich durch die Bemerkung, non dem P/eisse 
der Gitter sey ein f'hcil als Capitalrente zu betrachten. 
auf ihe Idee Innleiten Hessen, im Capitale sey eine 
Art von productiver Kraft verborgen, die schon 
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sich auf Vermehrung des Nationaleinkommens wirke. 
Die Lehre vom Capitalgewinnste musste in die Un¬ 
tersuchungen über die Elemente des Preisses, und 
über die Art und Weise, wie sich das Einkommen 
einer Nation unter ihre einzelnen Glieder vertheilt, 
um deswillen mit aufgenommen werden, weil wir 
in unscni Staaten überall auf die Erscheinung treffen, 
dass bey den meisten Gewerben Capitalist und Arbei¬ 
ter nicht eine und dieselbe Person sind, und weil 
sich ausserdem durchaus nicht bestimmen lässt, nach 
welchen Hegeln sich das Totaleinkommen einer 
Nation unter ihre verschiedenen Glieder vertheilt. 
Doch hätte dabey nur das äusserst wichtige Moment 
nicht übersehen werden sollen, dass jeder Capitalist 
den Gewinn, den er von der Anlegung eines einem 
Dritten vorgeliehenen Capitals bezieht, nicht um des¬ 
willen bezieht, weil er das Capital besitzt; sondern 
blos um deswillen, weil der Dritte, dem er es vor¬ 
geliehen hat, es zur Belebung seiner productiven 
Kraft, als Mittel, als Werkzeug, gebraucht. Findet 
sich niemand, der die Vorräthe des Capitalisten zu 
diesem Zwecke verwendet, so ist es um seine 
Rente geschehen; er muss beym Besitze der grössten 
Schätze darben, wenn er sie nicht selbst verzehren 
will. Das Einkommen einer Nation ist in der letz¬ 
ten Analyse wirklich nichts weiter als einmal Gabe 
der Natur, von dem was die Natur ohne mensch¬ 
liches Zuthun schaft, und dann Arbeitslohn, Ertrag 
der productiven Kraft des menschlichen Geistes. 
Was von diesem Arbeitslöhne dem Capitalisten zu¬ 
fällt, ist nichts mehr und nichts weniger, als ein 
Lohn, den der wirkliche Arbeiter, der seine pro¬ 
ductive Kraft wirklich übt, dem Capitalisten für 
den Gebrauch der Werkzeuge zahlt, die dieser je¬ 
nem vorhält; — Werkzeuge, welche zwar an und 
für sich durchaus nichts produciren, und für welche 
er also auch in dieser Hinsicht nichts zahlen kann, 
die der wirkliche Arbeiter aber zur Beförderung 
der Wirksamkeit seiner productiven Kräfte braucht. 
Mag es auch übrigens für die Erörterung der Frage, 
in welchem Verhältnisse Arbeiter und Capitalisten 
in Bezug auf den jedem gebührenden Antheil am 
Ertrag der Arbeit des erstem stehen, noch so vor¬ 
teilhaft seyn, den Arbeitslohn im weitern Sinne, 
in Arbeitslohn im engem Sinne und Capitalgewinnst 
zu zerlegen; bey der Erörterung der Fragen : ivorm 
besteht das Rinkommen einer Nation? und auf wel¬ 
chen Bedingungen beruht es? bey diesen Fragen ist 
jene Zerlegung ganz überflüssig. Die Summe des 
totalen Nationaleinkommens bleibt immer dieselbe, 
man mag sie nun nach dem Ertrage der Productiv- 
kratt der Natur und des menschlichen Geistes, (dem 
Arbeitslöhne im weitern Sinne) berechnen, oder 
nach dem Ertrage der Natur, und dem Arbeitslöhne 
im engem Sinne und der Capitalrente. Selbst als 
einen fortgesetzten Erfrag der Productivkraft des 
menschlichen Geistes des Capitalisten lässt sich die 
Capitalrente nicht betrachten; denn es fehlt die Be¬ 
dingung, unter der sich allein eine solche Ansicht 
rechtfertigen fassen möchte. Das Capital gibt- im-* 
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mer nur dem Rente, der es als Werkzeug bev 
der Wirksamkeit der Productivkraft seines Geistes 
braucht. Aber dies thut nicht der Capitalist, sondern 
blos der Entreprenneur des Gewerbes, in dem das 
Capital^angelegt ist. Unterlässt dieser die Benutzung 
des Werkzeugs, so fällt seine Rente weg; und bey 
der Berechnung des Totais des Nationaleinkommens 
muss sie ausser Ansatz bleiben, gesetzt auch der 
Entreprenneur sollte dem Capitalisten seine Rente 
lortzahlen. 

Die Haupttendenz der hier angezeigten Schrift 
ist, Smiths Ideen in möglichster Kürze, systema¬ 
tisch, im vollesten Lichte darzustellen, und mit 
Ergänzung ihrer Lücken. Als eine gedrängte Dar¬ 
stellung des Smithischen Systems lässt sie allerdings 
wenig zu wünschen übrig; was die Ergänzung der 
Lücken dieses Systems aber betriff:, befriedigt sie, 
wie die bisher gemachten Erinnerungen zeigen, bey 
weitem weniger. Unter die Ergänzungen gehört es 
übrigens, dass der Verf. (S. 8) auch die Natur un¬ 
ter die Bedingungen mit aufnimmt, auf welchen 
der Wohlstand eines Volks beruht. Doch hat ihn 
seine zu grosse Anhänglichkeit an Smiths Ideen 
verleitet, dieser Quelle menschlicher Güter nicht 
ganz die Aufmerksamkeit zu schenken, welche sie 
wirklich verdient. Nach seiner Darstellung (S. 59 
folg.) erscheint die Natur mehr als eine Kraft, wel¬ 
che blos mittelbar auf das Entstehen der Güter, und 
aut den Wohlstand eines Volks wirkt, als wie eine 
Kraft, welche unmittelbar Güter schafft, oder, deut¬ 
licher, Dinge, welche Güter werden können. Und 
dennoch kann sie nur in der letztem Beziehung 
unter die Quellen des Nationalreichthums aufgenom¬ 
men werden. Sie hat keines Weges, wie der Verf. 
zu glauben scheint, nur in so fern Einfluss auf den 
National Wohlstand eines Volks, als sie die Arbeit 
des Producemen hier begünstigt, dort erschwert; 
sondern sie muss betrachtet werden, als ein Wesen, 
das abgesehen von allem menschlichen Zuthun, 
Dinge schafft, welche der menschliche Geist als 
Güter anerkennt, und das durch die Wirksamkeit 
seiner produktiven Kraft den Wohlstand eines Volks 
unmittelbar befördert. Es thut nichts zur Sache, 
dass die Güter, welche die Natur ohne menschli¬ 
ches Zuthnn schafft, am Preisse gewöhnlich den¬ 
jenigen Gütern nachstehen, welche der menschliche 
Fleiss erzeugt. Der Pie;ss eines Gutes ist nur ein 
Nebenpunkt, der blos im menschlichen Handels¬ 
verkehr Rücksicht verdient. Was den Gütern der* 
Natur am Preisse abgeht, ersetzt in den meisten 
Fällen ihr hoher Gebrauchswerth, dessen Wesen 
der V erf. mit mehr Sorgfalt hätte erforschen sollen, 
als cliess wirklich geschehen ist. 

Uehrigcns empfiehlt sich die Schrift des Verfs, 
noch durch die Deutlichkeit seines- Vortrags, und 
die ihm eigene Eleganz seines Styls, durch die 
Reichhaltigkeit der hier angedeuteten Ideen, und 
den hohem‘Gesichtspunkt, unter den er hier dioN*- 
Uonäl\yirths«haftsIthre gebracht hat; schade nnr> 
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dass er, wie Rec. oben erinnert hat, in dieser letz¬ 
tem Beziehung nicht ganz das Ziel erreicht hm, 

nach welchem er strebte. 

STAATS TV IR TIIS CIIA T. 

JJeber das Studium der sogenannten Kameralivis- 

sensehaften zur Beherzigung für Juristen und. 

Kameralisten % von D. Heinrich Bensen. Zu¬ 

gleich als Anhang zu dessen Materialien zur Pö- 

Hzcy-Kameral- und Finanz - Praxis. Erlangen, bey 

Palm, löoö- iSo S. 8- (l6 gr0 

Die hier angezeigte Abhandlung erschien schon 
!«o4 unter dem Titel: Freymuthige Abhandlungen 
aus dem Gebiete der Polizey und Staatswirthschaft 
lld. 1. Abth. i. Dem Plane des VeH. gemäss sojl- 
ten drey Bände dieser Abhandlungen folgen, allein 
er starb bald nach der Herausgabe der ersten Ab¬ 
theilung. Damit nun beym Publikum nicht die Idee 
entstehen möge, die erschienene Abhandlung sey 
unvollendet, giebt sie der Verleger unter dem oben 
bemerkten neuen Titel; und wirklich verdient er 
deshalb keinen Tadel. Der Vf. hat darin auf man¬ 
che Wahrheiten aufmerksam gemacht, die vorzüg¬ 
lich in unsern Tagen geachtet zu Werden verdie¬ 
nen. Er spricht in vier Abschnitten: I) von der 
allmälichcn Entwickelung der in den Kameralwis¬ 
senschaften enthaltenen allgemeinen Erkenntnisse, 
IT dem gegenwärtigen Zustande der Karheralwis- 
Jnschäften, 111) von der -Nothwendigkeit des Stu¬ 
diums der Karneralwissenschaften, IT) von der 
zweckmässigen Einrichtung dieses Studiums: und 
macht endlich V) am Schlüsse auf die vorzüglich¬ 
sten Folgen aufmerksam, welche höchst wahr¬ 
scheinlich aus einer solchen Einrichtung zu erwarten 
sind. Der Vf. hat aus der Geschichte der allmäh- 
lieen Ausbildung der bürgerlichen Verhältnisse in 
den deutschen Staaten sehr gut nachgewiesen, wo¬ 
her es kam, dass eS so lange dauerte, ehe an eine 
nur einiger Massen feste Bestimmung der Begnlie 
von National - und Staatsvermögen zu denken war, 
und warum selbst nach dem Erwachen des mensch¬ 
lichen Geistes ira sechszehnten Jahrhunderte so 
wenig für diesen Zweig der Erkenntnisse geschah, 
ungeachtet so viele treffliche Köpfe, und auch sol¬ 
che’, welche mit hinlänglicher Macht ausgerüstet 
waren, von der Nothwendigkeit derselben überzeugt 
waren. Doch hätten wir seiner Entwickelung we¬ 
niger Weitschweifigkeit und mehr Bündigkeit ge¬ 
wünscht. Auch glauben wir, er habe den Kreis 
der KameralWissenschaften zu weit ausgedehnt, 

•wenn er (S. 75) alles dahin verweiset, „was die 
Nationalkraft fördert und hebt, und was dazu bey- 
trägt, die verschiedenartigen physischen und mora¬ 
lischen Kräfte der Staatsbürger zu einem selbststän¬ 
digen und harmonischen Ganzen zu vereinigen, so 
dass ungeachtet der höchst mannichfaltigen Richtun¬ 

gen dieser Kräfte, dennoch allmählich eine gleiche 
harmonische Tendenz sichtbar wird.“ Nach dieser 
Ansicht fallen offenbar Kameralwissenschaften und 
Politik ganz zusammen; und dennoch ist es ganz 
unleugbar, dass die Kameralwissenschaften nur ei¬ 
nen oder etliche. Zweige der letztem umfassen; 
blos die Staatswirthschaft, und etwa noch die Po¬ 
lizey, ungeachtet man .diesen Zweig der Staatsver¬ 
waltung sehr zur Ungebühr den Kammerdeparte¬ 
ments zugetheilt hat, nach deren gewöhnlichen Be¬ 
schäftigungen und angewiesenen Maats,vcrwaltungs- 
branchen sich der Umfang der,Kamera]Wissenschaf¬ 
ten nur allein richtig bestimmen lasst. Aus diesem 
Gesichtspunkte die Sache, betrachtet, hatte sich der 
Verf. allerdings alle die Untersuchungen ersparen 
können, welche er (S, 8°hg ) über die Grundsätze 
austellt', von welchen eine Regierung bey der Hand¬ 
habung der höchsten Gewalt und bey der Uebung 
der darin begriiienen Rechte und Pflichten überhaupt 
auszugehen hat. Die Bestimmung der Departe¬ 
ments, welche wir Kammern nennen, und von de-, 
ren Benennung mau deuj Ausdruck Kamcralwisseu- 
schafteu entlehnt hat, war nie die Uebung jener 
Rechte und Pflichten überhaupt, sondern zunächst 
blos Verwaltung der öffentlichen Fonds; und nur 
durch die Beziehung, in welcher die öffentlichen 
Fonds und ihre, Urquelle, das Nationalvermögen, ste¬ 
hen, veranlasste einige Erweiterung ihres Gesthäffcs- 
kreises, wiewohl äusserst selten zum Vortheil des 
National Wohlstandes, oder doch so, dass dasjenige, 
\y,as sie hierfür thaten, in der Regel eine sehr 
egoistische Tendenz erhielt, —eine Tendenz, wel¬ 
che es klar zeigt, dass es der Polizey nur um des¬ 
willen um Beförderung des Nationahvohlstandes zu 
thun Sey, damit die Regierung der Nation desto 
mehr an .Abgaben .abnehmen kann ; gerade so wie 
der Bauer seinen zum Schlachten bestimmten Och¬ 
sen besser füttert, damit er mehr Fleisch von ihm 
bekommt. 

Uebrigens scheint der Verf. es'selbst gefühlt zu 
haben, dass der Rreis der Kameralwissenschaften 
enger gezogen werdeu müsse, ab er ihn am vorhin 
bemerkten Orte gezogen hat. Ausserdem Hesse es 
sich wohl nicht erklären, wie er (S. 99) hätte sa¬ 
gen können: „Die Kameralwissenschaften enthalten 
eigentlich die Lehre von der Wahl und dem Ge¬ 
brauche der Mittel, um zur Realisirung des Staals- 
zwecks und der in demselben liegenden specicflen 
Zwecke die nötliigen dinglichen Güter zu verschaf¬ 
fen. Doch auch diese Bestimmung des Umfangs der 
Kameralwissenschaften gibt ihrem Gebiete eine zu 
grosse Ausdehnung. Die Kameralistik hat cs blos 
damit zu thun, der Regierung dergleichen Gü¬ 
ter zu schaffen, welche! diese zur Realisirung des 
Staatszwecks bedarf. Mit dem Nationalvermögen 
und der Sorge für dessen Wachsthum braucht sie 
sich nicht zu befassen; wenigstens nicht ab staats- 
wirthschajtliche Behörde. Diess gehört für die 1^0-, 
lizey; jedoch mehr in einer nur indirekten Bezie¬ 
hung, als direkt. Die Geiverbkunde, welche der 
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Verf. (S. 99) zuV .Grundlehre der KameralWissen¬ 
schaften gemacht wissen will, ist den Zweigen der 
X>olitik, welche die Kamera]Wissenschaften bilden, 
ganz fremd; sie ist weder die Grundlage der Staats- 
wirthschaft, noch die der Polizey. Der Staatswirth 
als solcher, hat kein Gewerbe zu treiben; und auch 
die Polizey nicht. Die letztere sorgt nur dafür, dass 
ihr Betrieb möglich sey, und sie kann wirklich zu¬ 
frieden seyn, wenn sie nur in so fern ihre Zwecke 
erreicht. Die Gewerbskunde gehört gar nicht in 
das Gebiete der Staatswissenschaften, sie gehört eben 
so wenig der Politik an, als die Mathematik; un¬ 
geachtet wir nicht läugnen wollen, dass technologi¬ 
sche Kenntnisse dem Kameralisten allerdings von 
sehr bedeutendem Nutzen sind; eben 60 wie mathe¬ 
matische. Auch ist es durchaus falsch, dass die 
Finanzkunde ein angewandter Theil der Gewerbs¬ 
kunde sey, dafür sie der Verf. (S. 100) ausgiebt. 
Eeyde der Financier und der Gewerbsmann haben 
zwar in so fern einige Aehnlichkeit, dass beyde mit 
der Aufbringung der erforderlichen Mittel zur Be¬ 
friedigung von Bedürfnissen beschäftiget sind; die¬ 
ser für sich und seine Nebenmenschen, jener für 
den Staat. Aber himmelweit unterschieden ist die 
Form, in der sie für ihre Zwecke wirksam sind. 
Der Gewerbsmann wirkt für diese Zwecke durch 
Güter schaffen; der Financier durch Güter verzeh¬ 
ren. Bey jenem erscheint die produktive Kraft in 
ihrer Wirksamkeit; bey diesem — um uns dieses 
neuen Ausdrucks zu bedienen — die consnmtivc. 
Jener erzeugt Genussrnittel, dieser verzehrt sie. 
Die Haupttendenz aller Forschungen des Gewerbs- 
manns ist, so viel Güter als möglich zu schaßen; 
die Haupttendenz der Bemühungen des Financiers 
aber ist, die öffentliche Consumtion so einzurich¬ 
ten, da6s dadurch von jenen Gütern so wenig als 
möglich verzehrt werde ; und kluge Sparsamkeit 
ist die Hauptkunst, welche er zu studiren hat. Der 
Grund, warum man die Technologie zu einem Theil 
der Kamera!Wissenschaften gemacht hat, ist kein 
anderer, als der vom Verf. (S. Qo) mit Becht geta¬ 
delte politische Eudämonismus, der die .Regierung 
und ihre Uuterthanen gerade in dasselbe Verhältniss 
bringt, in dem der Weber zu seinem Weberstuhl 
steht, oder der Landwirth au seinem Vieh. Die 
Regierung ist keinesweges — wie der Vrf. (S. 91) 
zu glauben scheint — zu dem Ende da, um den 
Gewerbsleuten selbst sagen zu können, wie man es 
besser macht. Ihr liegt blos .ob, für Institute zu 
sorgen, wo sie diess ohne Mühelernen können; und 
hat sie diess gethan, so ist ihr pensum vollendet. 
Alles Uebrige kann sie ruhig der eigenen Industrie 
der Lnterthanen überlassen. Orone nimium nocet; 
und vorzüglich ist diess der Fall be}rm Streben der 
Begierungen den allgemeinen Wohlstand zu beför¬ 
dern. Der Kameralist belieissige sich nur auf das, 
was ihm wirklich obliegt; auf möglichste Beschrän¬ 
kung der öffentlichen Consumtipn, und auf die hier 
nicht genug zu empfehlende Sparsamkeit; für alles 
Uebrige wird der Gewerbsmann schon von selbst 
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sorgen, ohne dass er ihm zu sag*n braucht, wie 
er es besser machen soll. 

An ihrem Werthe werden übrigens die Kante- 
ralwissenschaften gewiss nichts verlieren , wenn man 
ihren Kreis blos auf Staatswirthschaft und etwa 
noch Polizey Wissenschaft allein beschränkt. Die so¬ 
genannten Kameralisten behalten immer noch mehr 
als zu viel zu lernen übrig, wenn sie auch weiter 
nichts studieren, als blose eigentliche Staatswirth- 
schalt undPolizey. Doch wünschten wir nicht, dass 
beyde künftighin als Eine Wissenschaft behandelt 
würden, und das allerzweckmhssigste möchte seyn., 
den Ausdruck Jxameralwissenschajten ganz zu ver¬ 
bannen; weil er wirklich keinen ganz bestimmten 
tinn hat, und auf einer Verw'akungsform beruht, 
deren Unzweckmässigkeit sich nicht mehr bezwei¬ 
feln lässt. Man nenne jeden Zweig der Staatswis- 
senschaften, welche man den KameralWissenschaf¬ 
ten gewöhnlich zutheilt, bey seinem eigenen reck¬ 
ten Namen; und bat man diess gethan, so wird man 
nicht weiter nöthig haben, Wissenschaften in sein 
System zwängen zu wollen, von welchen, wegen 
der Verschiedenartigkeit ihrer Principe und ihrer 
Tendenzen, jede ihr eigenes System, ihre eigene 
wissenschaftliche Bearbeitung und ihr eigenes Stu¬ 
dium erfordert. Man suche tüchtige Staatswirthe 
und brauchbare Polizeybeamten zu bilden , und gebe 
den eiteui Plan auf, unter dem Namen tiameruli- 
sten Leute bilden zu wollen, die gewöhnlich \ on 
Allem etwas, im Ganzen aber nichts wissen, und 
mit Recht die geringe Achtung verdienen, welche 
ihnen meist so wohl der Jurist erweist, als der 
praktische Staatswirth. 

Die^ Nothwendigkeit eines gründlichen Stu¬ 
diums der sogenannten Kamera] Wissenschaften für 
alle sogenannte Hameralbeamte sowohl, als für den 
grossem Theil unserer Justizbeamten, hat der Verf. 
sehr gut nachgewiesen. Dcrch hätte er auch hier 
sich bey weitem kürzer fassen können, als er ge¬ 
than hat; denn zum Beweise allgemein bekannter 
Wahrheiten bedarf es keiner Bogenlängen Demon¬ 
strationen. Die meiste Aufmerksamkeit verdienen 
übrigens seine Winke, wie das Studium der lu- 
meral Wissenschaften am zweckmässigsten einzurich- 
ten scy. Die goldene Mittelstrasse zwischen einer 
rheorie, die bios an den einmal bestehenden Ver¬ 
hältnissen klebt, und einer entgegengesetzten, die 
auf blosse Spekulationen gebauet ist, kann nicht 
genug empfohlen werden. Der Kameralist hat es 
mit der Wirklichkeit zu tliun, und nicht mit dem 
blos Idealen. Ein Ideal muss ihm zwar vorschwe¬ 
ben, aber er darf cs nicht anders \ erfolgen, als1 
mit strenger Rücksicht auf das wirklich gegebene. 
Alle Lehrsätze, welche der Lehrer der Kamera!Wis¬ 
senschaften vorträgt, müssen nach der ganz richti¬ 
gen Bemerkung des Verf. (S. 160) irgend einen prak¬ 
tischen Nutzen haben. Wäre sein Vortrag auch noch 
so glänzend, ander enthielte nichts weiter als über¬ 
irdische Träumereyen, oder Forderungen, welche 
niemals oder nur unter .bedenklichen Umständen 
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«xectitiit wer&gh kSni*«n; So würde er nichts werth 
££y». Statt scinen Zuhörern au nützen., kann er ihnen 
«eibst schädlich werden; indem er sie dadurch zu 
unnützen uffd gefährlichen Projectmachern bildet, 
die das Wirkliche mit dem Ideale vermengen, und 
indem sie ihr Ideal verfolgen , da9 Reale vergessen, 
mit dem sie sich nach ihrer Bestimmung beschäfti¬ 
gen wollen. Während sie neue Welten construiren 
wollen, vernichten sie die, worauf sie leben. 

PRAKTISCHE RELIGION. 

Religion in ihrer Bedeutung für den Menschen und 

das Zeitalter. Reden und Lieder bey der Contir- 

mationsfeyer in der Kirche zu St. Georg bey Ratze¬ 

burg lgoß zur Unterstützung der Armenkasse un¬ 

serer Gemeinde herausgegeben von J. II. B. Drä¬ 

sche. Lüneburg, b. Herold und Wahlstab. l8°8- 

52 S. gr. 8- (4 gr0 

Dass Hr. Dr. es sehr wohl verstellt, religiöse 
Wahrheit wichtig zu machen und wohlthätig auf 
den Geist und das Herz seiner Zuhörer zu wirken, 
davon sind diese Blätter ein neuer Beweis. Der 
Hauptgedanke, den er darin ausführt, ist: Religion 
vollendet den Menschen und seine Bildung. Die¬ 
ser Gedanke, in seinem echten Sinne genommen, 
worin ihn, wie sich aus dem Ganzen zeigt, Hr. Dr. 
nimmt, ist auch vor dem Richterstuhle des Philo¬ 
sophen vollkommen wahr; auch wird dieser nichts 
dagegen haben können, diese Religion als Liebe zu 
Gott, als eine Art des Lebens, Wirkens, Empfindens 
und Leidens vorzustellen, ,, die Alles, was sie ist, 
durch die Verbindung wird, in welcher der Mensch 
sich mit dem Unendlichen weiss “ (S. 17), sobald er 
sicher seyn kann , dass diese Ausdrücke in echtphilo¬ 
sophischer Bedeutung gemeynet werden. Der Hr. Vf. 
unterlässt auch nicht, den denkenden Zuhörer auf 
diese hin zu weisen. Indessen wird Mancher nicht 
ohne Grund in dieser Hinsicht, wenigstens in dieser 
Rede Einiges vermissen. Wir finden alles, was in 
ihr als klarer, bestimmter Gedanke erscheinet, so 
richtig gedacht, so kräftig, warm und eindringlich 
gesagt, dass wir es für Pflicht halten, den Vf. auf 
Verschiedenes aufmerksam zu machen, welches dazu 
nicht ganz stimmt, und wenigstens nach unserer 
Ueberzeugung die Einheit seines Vortrages störet und 
dessen Wirkung schwächt. Warum zieht er, fragen 
wir, da, wo er den Gegenstand eigentlich behandelt, 
gerade solche Ausdrücke vor, die nicht bloss der grös¬ 
sere Tbeil der Zuhörer leicht missdeuten kann, son¬ 
dern mit denen der Gebildete selbst kaum einen'be¬ 
stimmten Begriff zu verbinden vermag? Wenn der 
Pantheist sagt: Wir leben in Gott; so wissen wir, 
was das heissen soll. Wenn aber ein Religionslehrer, 
dessen übrige Vorstelluugsavt zu der pantheistischen 
nicht stimmt und ohne Zweifel nicht stimmen soll, 
ron einem seligen Leben in Gott, nicht bloss wo er 
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fliege ündeutsche TTehertragütig eines Orientalismus 
in der deutschen Bibelübersetzung erklären muss, 
sondern wo er für sich die Sache behandelt, wie S. 23, 
redet, so verräth das, nebst einigen andern Stellen, 
wo grössere Klarheit der Wärme sicherlich nicht nach¬ 
theilig gewiesen wäre, einen gewissen Hang zum my- 
stisirenden Ausdrucke, der zu den Modekrankheiten 
unserer Literatur gehört. — „Fordert^Bctoeire vom 
Jenseit, die ihr nicht begreifet, was Religion sey und 
ein an Gott gewandtesGemiith; —■ die Liebe braucht 
keine, sie sucht keine, Ihr Himmel nach dem Tode ist 
ihr so gewiss, wie ihre Sehnsucht aut Erden“ (S. 16). —- 
So bald der Vf. Beweise im engem Sinne, Demonstra¬ 
tionen, meynt., hat er nicht ganz Unrecht, wiewohl 
uns dünket, dass auch der sehr wohl wahre Religion 
kennen und haben kann, der seinen Demonstrationen 
grossem Werth beylegt, als sie unserer Ueberzeugung 
nach haben. Ist aber der Unterschied zwischen Be¬ 
weisen und Glanbensgriinden so populär, dass man 
ihn in einer Volksrede behandeln oder gar schon vor¬ 
aus setzen darf? Oder soll die Liebe d. i. das religiöse 
Gemiith auch nicht aus Gründen urtheilen ? Soll 
„das, was der Mensch voll Kindlichkeit innerlich 
schauet,“ und was ihm „das Gewisseste, das Ein¬ 
zigwahre (!) dünkt“ (S. 20), etwas Anderes eeyn, al* 
das unmittelbare Bewus6tseyn der Vernunft und ihrer 
Gesetze, und das Vertrauen zu dieser Vernunft? Soll 
6eine Ueberzeugung, wie eine unmittelbare Offen¬ 
barung oder wie ein unabhängig bestehende», von 
nichts abzuleitendes Gefühl erscheinen? Die Worte 
des Vfs. führen auf diese Vorstellungsart, die, wenn 
sie allgemeiner wird, der Schwärmerey Thür u. Thor 
öffnen muss; denn auf ein unmittelbares Gefühl, das 
sieb dem Urtheile der Vernunft entzieht, gründet je¬ 
der Schwärmer sein System. Allein e» ist sicherlich 
das alles nicht Behauptung unsere* Vfs:, was der Aus¬ 
druck , den er gewählt hat, zu sagen scheint. Wie 
könnte er sonst (S. 4l) seine Schüler lehren, „zur 
Religion führe nichts, als die Tugend ? “ Wenn dies* 
ist, so muss Religion nothwendig mit der Tugend zu¬ 
sammen hängen, und dieser Zusammenhang wird 
doch nach Vernunftgesetzen eingesehen werden kön¬ 
nen? Dann gründet sich die Religion ja aber nicht 
auf ein isolirtes Gefühl, sondern ruht auf der Ver¬ 
nunft u.muss vor der Vernunft gerechtfertiget werden 
können. So darf man es denn auch nicht tadeln, man 
muss es vielmehr billigen, wenn in Sachen der Reli¬ 
gion nachGjründen gefragt wird; vielmehr muss man 
durch bestimmte u. klare Belehrung über diese Gründe 
dem religiösen Gefühle eine feste Unterlage zu geben 
suchen. Gewiss versäumet dieses Hr. Dr. nicht, wie 
man schon aus seinen gedruckten Arbeiten abnehmen 
kann; aber warum will er durch einzelne Stellen, die 
aus einem ganz andern Systeme, als das seinige 
seyn kann, sich hieher verirret zu haben scheinen, 
6ich dem Verdachte aussetzen, als misskenne er die 
Rechte und den Werth der Vernunft, die, so sehr sie 
auch das Unbegreifliche achtet und darauf hin weiset, 
doch nie das Unbegründete in Schutz nehmen kann? 
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LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

FJ3AK MACEUTIK. 

Ideen über die Einrichtung einer vollkommenen Apo¬ 

theke, nehst Vorschlägen und Bemerkungen wie 

den Klagen über Mangel an brauchbaren Ge- 

hülfen abzuhelfen sey, von George IVilhelm 

Wenzel, der Ph*rm*cie Kandidat etc. Königsberg, 

b.Goebbels u, Unzer, 1807, Xu,t# S. kl. 8. (6gr.) 

J3cr Verf. dieser kleinen Schrift hat alierley ver- 

driesslicbe Entdeckungen gemacht. Unter andern, 
dass man heutiges Tages so viel schreibe und spre¬ 
che von Vervollkommnung der Apotheken und Apo¬ 
theker; dass fast täglich neue Schriften erschienen 
jnit verbesserten (?) Vorschriften, um das Ganze auf 
eineri höhern Grad der Cialtur zu bringen; dass man 
aber immer nur von des Apothekers fVissen u. Kennen 
jede, und nicht von dem eigehtlich reellen Ausüben, 
sowohl bey kleinen als grossen Arbeiten, was doch 
die Seele der Apotheke (1), das Hauptverdienst des 
Apothekers und die Pflicht gegen den Arzt und das 
Publicum sey. Er ist sodann der Mcynung, dass das 
Ganze dadurch doch nicht so ganz gewinne. Denn 
,was kann es helfen, dass wir die besten Vorschrif¬ 

ten für Apotheker haben, wenn letztere (nämlich die 
Apotheker — wer aber die erstem sind , wissen wir 
nicht) keine wahre Anwendung zu machen suchen, 
noch wissen, noch gewohnt sind!“ Gottlob, das 
wird in Zukunft nun alles ganz anders werden; 
Dank sey es unserm Verf.! Vorschriften gibt er auch 
nicht; aber er macht alles dadurch, dass er euch 
seine Gedanken mittheilt, wie man die Pharmacie 
doch «inigermassen vervollkommnen könnte; dass 
ar s«ine Ideen mehrern Gehülfen und Lehrlingen zu 
•iniger Beherzigung, jedoch mit der Voraussetzung 
vorzulegen wagt, dass man es als Ideen zu einer 
möglichen Austuhrung betrachte, da wir uns ja doch 
nur selten auf die Stufe der Vollkommenheit erhe¬ 
ben können; — und ferner dadurch, dass er euch 
mit der lobenswürdigsten Ausführlichkeit, welche 
selbst den Ort zu bestimmen nicht vergisst, wo der 

Erster Band. 

„Kehrwisch“ und die „Abwisehlappen“ hängen sol¬ 
len, darüber belehrt , wie eine gute Apotheke be¬ 
schaffen seyn und eingerichtet werden müsse; dass 
er euch kund thnt, was ersieh alles denke, unter 
einem Principal als Vorsteher einer Apotheke, vor¬ 
schreibend diesem Schritt’ und Tritte, und alle«, 
was er thun und lassen soll, und indem er end¬ 
lich auch den guten Lehrling abkonterfeyt, andern 
zur Nachahmung urul Exempel. — Hoffentlich wer¬ 
den sie sich ja nun wohl alle darnach richten und 
hinführo alles herrlich machen und gut! Denn ohne 
Zweifel wird es ihnen wie dem Verf. gehen, der 
aus eigener Erfahrung urtheilt, wie ea ihm sehr 
nützlich und angenehm gewesen seyn würde, wenn 
er sich in frühem.Jahren durch ein ähnliches, wie 
dieses sein Werk, eher theoretische als praktische 
Kenntnisse seines Fachs hätte erwerben können, und 
darum eben theilt er nun diese seine Bemerkungen, 
die — seiner Versicherung zu Folge — durchaus 
nichts Theoretisches, sondern eitel Praktisches betref¬ 
fen, mildthätig mit. 

Doch ernsthaft von der Sache zu reden, und 
die Absicht des Vlerfs. deutlich darzustellen, die er 
dunkel nur und verworren angedeutet hat, so besteht 
sie eigentlich darin: den Lehrlingen der Pharmacie, 
die das Unglück haben, in gewöhnlicher handwer¬ 
kender Lehre Fehlerhaftes uur zu sehen und sich 
angebildet zu erhalten, ein Bild des liechten aufzu- 
stellen, damit der Sinn dafür ihnen bliebe oder min¬ 
destens doch in ihnen der Wunsch erweckt würde 
nach solchem Rechten; zugleich auch wohl den 
Meistern und den übrigen Gesellen dieses Bild vor- 
zuhaltcn zum Pi'.piegeln und zu Aulreitzung ihre» 
Nachahmungstriebes. — Mag es nun auch damit 
dem Verf. schlecht gelingen — da überhaupt auf diese 
Weise wenig zu erlangen seyn dürfte; — mag selbst, 
wie Hr. W. die Sache nun einmal anzugreifen ver¬ 
standen hat, die Erreichung des Hauptzweckes be¬ 
zweifelt werden müssen: so kann geleugnet doch 
nicht werden, dass die. Idee selbst keinesweges ver¬ 
werflich ist, und Gutes bewirkt werden kann, wenn 
*!ie Ausführung der Absicht entspricht, dass der Verf. 
auch mit Unrecht nicht behauptet; wie nichts ge- 
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Wonnen werde mit all’ den Forderungen von Wissen 
und Kennen, die man an die Apotheker macht, wenn 
nicht auch Anleitung ihnen gegeben wird zum rich¬ 
tigen. Thun; wohl aber ihm nacb-ge wiesen- wer¬ 
den, dass er sich irre, wenn er glaubt, es fehle über¬ 
all an solcher Anweisung, da sie sich in Göttlings 
Taschenbuche und Trommsdorffs Journale, und noch 
in zwey oder drey andern Schriften, nicht findet; 
und noch mehr, wenn er meynt, es käme nur darauf 
an, und es sey nur dieses noch, was uns mangele, 
um alles Uebele und alles Unrechte, was er selbst so 
vielfach sah und noch täglich sieht und bejammert, 
zu entfernen und mit dem, was Noth ist, zu vertau¬ 
schen; wohl auch, dass der Verf. unrecht daran thut, 
»ich zum öffentlichen Lehrer aufzuwerfen, da es ihm 
gänzlich, so an Iienntniss, wie an Geschick dazu 
fehlt, und er sonach seinen Beruf ganz verkennt. Die¬ 
ser mag seyn, in seinem Wirkungskreise, als prakti¬ 
scher Apotheker, das Rechte zu thun und das Gute 
zu verbreiten durch Wort undThat nach bestem Wis¬ 
sen und Können; nicht aber, um als Schriftsteller 
cs der Welt zu verkünden und zu lehren. Jenes mag 
Hrn. W. gelingen, und ihm, wie der Welt heilbrin¬ 
gend seyn, indess er mit diesem nur Undank erndet. 
Denn wer als Schriftsteller wirken und im Ernste 
als solcher Gutes schaffen will, muss zum minde¬ 
sten doch richtig denken, und das Gedachte richtig 
darzustellen verstehen; es genüget auch nicht der 
blosse Wille, da, wo es die Sache gilt und auf 
das Thun es ankommt, und überhaupt — nur in 
wagnis voluisse sat est! — Möge der Verf. unsere 
gute Absicht, wie wir seinen guten Willen, nicht 
verkennen, und zu weiterer Belegung unsers Unheils 
uns nicht nöthigen! Was die geneigten Leser betrifft, 
so .werden sie, zufrieden mit den erhaltenen, alle 
ferneren Belege uns so gern erlassen , aTs wir sie da¬ 
mit verschonen, und darum referiren wir auch blos 
nur noch in Hinsicht der auf dem Titel genannten 
Vorschläge des Verfs., dass sie neben manchem Un¬ 
schicklichen nichts Unbekanntes Vorschlägen, und 
nichts, wodurch den erwähnten Klagen und noch 
weniger, dem Mangel selbst, abgeholfen werden 
kann. Doch wir thun dem Verf. ,ein doppeltes Un¬ 
recht. Ein Vorschlag5 ist in der That originell, und 
-—je mehr wir’s überlegen, um desto einleuchtender 
Wird es uns — auch wohl ganz1 geeignet die 'Klagen 
wenigstens auf die beste Art zu stillen. Denn hat 
der\erf. nicht Recht, gibt es nicht gute und böse, 
schlechte und rechte, geschickte und ungeschickte 
Apotheker? Bilden diese nicht alle Lehrlinge, die 
werden, wie sie? Und muss es folglich nicht auch 
eben so noaneberley und so verschieden1 geartete Ge- 
jiülfen geben? Wa6 bedenkt ihr euch alsoj Schafft 
die Gleichen zusammen und alleNoih bat nun ein 

Ende! Denn daher eben alle Kidgeü und aller Jam¬ 
mer, dass alles so bunt und ohne Ordnung durch 
einander geht. Da erhält ein schlechter Apöthcken- 
besitzer einen guten Gehülfen — denn wie will er 
es vorher erfahren, dass er so übel ankommen wer¬ 

de? — dort ein schlechter Gehüife einen ^uteu 

Herrn u. s. f. Was kann dabey herauskommen? Kei¬ 
ner passt zum andern, keiner thut gut bey dem andern, 
beyde thun sie sich einander das gebrannteste Herze¬ 
leid an. Frt ylich könnte — nach einem andern Vor¬ 
schläge des Verfs. — da nun auch wohl die Medici- 
nalbehörde thatiger eingreifen und der Ortsobrigkeit 
auf geben, dass sie die widerspenstigen Gehülfen 
und bockebeinigen Apotheker vor Gericht kommen 
und zur Ordnung verweisen lasse; aber besser ist 
es doch — zumal es mit dem Aufgeben der Medici- 
nalbehörden an die Ortsobrigkei ten eine schlimme Sa¬ 
che seyn und diese oft gar nicht recht gehorchen sollen, 

dass man nach Piepenbrings Vorschlag, ein Bureaa 
errichtet, wo jeder angiebt, — es versteht sich, in por¬ 
tofreien und mit vollwichtigen Ducaten versehenen 
Briefen — wessen Natur er ist, und was für einen 
Gehülfen oder Herrn er verlange. Der Bureauchef— 
welcher-nur nicht gar, wie Herr Pipenbring, füs 
ganz Deutschland der einzige seyn wolle, — verschafft 
dann einem jeden, Was ihm passt und frommt. — 
Bedarf es von unserer Seite noch eines Zusatzes? Ge* 
wiss nicht. Jeder, der diess liest, wird von selbst 
schon die Zweckmässigkeit des Vorschlags bewun¬ 
dern, und sich nur über sich selber wundern, nicht 
schon längst auf ein so kleines und einfaches Mittel, 
vielfachem und grossem Uebel abzuhelfen, verfallen 
zu seyn. Aber man versäume nur nicht, das Ganze 
bey dem Verf. selbst nachzulesen;, was wir davon 
geben konnten, berührt blos das Wesentlichste, er¬ 
schöpft aber keines weges die ganze FülledesVorschlags. 

lieber den Zustand des Apotheker Wesens, besonders 
in Hinsicht des Apothekerexamens und der Apo- 
thekenvisitationeii. Von F., IV. Flash off, Hof- 
apotheker in Essen. Duisburg und Essen , (bey Bä- 
deker und Kürzel) 1Q0Q. 51 S. in kl. ß. (6 gr.) 

Mit diesem Schriftchen erhalten wir einen nicht* 
Neues liefernden Beytrag zu dem seit kurzem weit 
vollständiger und besser besprochenen Gegenstände, 
zu den beynahe erschöpften Schilderungen des Apo¬ 
thekerwesens und seiner Mängel und Gebrechen, auch 
insbesondere in Hinsicht der beyden auf dem Titel 

erwähnten und im Buche vorzüglich berücksichtigten 
Beziehungen. Warum der Verf., der diess alles wis¬ 
sen sollte, und zum Tbeil es zu wissen gesteht, dem 
ungeachtet mit diesem Ueberley im Publikum er¬ 
scheint, darüber hat er selber sich nicht erklärt. 
Wir wollen an seiner Statt es thun, indem wir ei¬ 
nen, am Schlüsse des Werk chens gegebenen Wink 
auffassen. Diesem nach scheint die Absicht des Vfs. 
gewesen zu seyn, die Regierung seines Landes auf 
die gerügten Gebrechen uad die Vorschläge, ihnen 
ßbznbeltVn, aufmerksam- zu machen; welcher Absicht 
wir dann den heilsamsten Erfolg von ganzem Herzen 
Wünschen. 

flIEDiCINALPOLICEr,. 

Johann Friedrich N ien/ an ns, (König!. Preuss. Medi¬ 
zinal - Rath* zu AInlbemiu.lt) Anleitung zur Visiißr- 
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tion der Apotheken und 'der übrigen sfrzneyvor¬ 
rät he, so wie der chirurgischen Apparate, welche 
medicinische Volicey - Auf sicht fordern, in Bezug 
aut die preussische Mejdicinal-Verfassung. Leipz. 
bey Joh. Amlr. Barth. rdQß. V'X m *63 S. in XI. 3. 

ApotliekenvisitationeP, so famos sie geworden 
sind, und so ausgemacht es ist, dass durch und mit 
ihnen nicht erlangt wird, was man alles durch sie 
zu erlangen wohl gehofft hat, sind dennoch noth- 
wendig. Sie sind nothwendig, nach dem Verf., 
um, wenn gleich nicht jede Ptiichtwidrigkeit ihres 
Besitzers zu verhüten, so doch sie zum Theil zu 
verhindern; zu erzi61en die gesetzliche Anordnung 
der Inhaber derselben, die Annahme tauglicher Lehr¬ 
linge und Gehülien, die ordnungsmäßige Linrich- 
tung der Apotheke und die Anschaffung des vorger 
schriebeneu Arzneyvorraths in gehöriger Menge und 
Güte. Sia sind nöthig, diese Apothchemisitaiionen, 
setzt Rec. hinzu, damit wenigstens etwas geschehe, 
damit nicht alles noch zehnmal ärger werde dirrch. 
gänzliche Sorglosigkeit und leichtsinniges Unbeach¬ 
tet-lassen alles dessen, was der richtigen Beachtung 
so sehr bedarf. Damit aber durch sie soviel ge¬ 
schehe, als geschehen kann, kommt es nur noch, 
darauf an, ihnen die zweckmässigste Einrichtung 
au geben. Dass ihnen diese nicht überall, dass sie 
ihnen sogar nur äusserst selten gegeben ist, und nur 
hie und da unter zufälligen Verhältnissen gegeben 
wird, wissen wir alle. Dass sehr viele den Behör¬ 
den, denen dieses Geschäft vorn Staate übertragen 
ist, weder Iienntniss, noch Geschick in erforderli¬ 
chem Masse dazu besitzen, ist nicht minder be¬ 
kannt; aber es gibt auch manche,' unter diesen, 
denen doch immer durch eine gute Anleitung dazu 
»achgeholfen werden kann; und darum müssen wir 
dem Verf. der vorliegenden bezeugen, kein iiber- 
ilüssiges Werk begonnen, sondern vielmehr ein nütz¬ 
liches ausgeliihrt zu haben. Dass wir indess an 
ihm die Vollendung vermissen, die ein solches 
Werk nach unserer "Ansicht haben könnte, davon 
liegt ein zureichender Grund schon darin, dass 
der Vf. seine Anleitung blos in Bezug auf die Preus- 
»i8cbeMedicinalverfjs6ung, u, in ihrem Geisteschrieb. 
So musste ersie auch ihren Formen anpassen und ihren 
Einrichtungen sich schmiegen. Er konnte das in der 
Verfassung liegende Fehlerhafte nicht umgehen, und, 
mit Benutzung neuerer, zvveckmässigerer Vorschläge, 
nicht ein anderes an die Stelle jenes setzen. Ohne 
diese Beschränktheit, dürfen wir annehmen, hatte 
Hr. N. ein von bessern Ideen geleitetes Werk liefern 
können: denn ober gleich dieser nirgends erwähnt, 
so Können sie ihm doch nicht unbekannt geblieben 
seyn, uud da er sie auch nicht bestreitet, so muss 
ihre Richtigkeit ihm wohl einleuchtend seyn. Soll¬ 
ten wir indessen darin uns irren: so wird Nie¬ 
mand doch, dem die Verhältnisse bekannt sind und 
dasjenige, was über sie von bewährten Männern 
seit williger Zeit ausgesagt und verhandelt worden 
ist» noch der Meynung seyn, dass die gewühnli- 
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chen Physici die Leute sind, welche man mit Nu¬ 

tzen Apotheken revidiren und visitireri lassen kann. 
Dass sie gänzlich von allem Aniheü daran , und von 
aller Aulsicht über aie Apotheken, ausgeschlossen 
werden, wie eine gewisse- Parthey gern möchte 
das scheint weder nöthig; noch auch rathsam ztl 
seyn , aber in der Form sie ihnen zu lassen , wie 
sie jetzo diese Aufsicht fuhren, das scheint nicht 
nur, sondern ist ganz gewiss höchst unpassend und 
darum auch höchst unrathsam. ihnen bey den Vi¬ 
sitationen einen wirklichen Apotheker, als assisfiren- 
den Gebülfen, bey-oder vielmehr unterzuordnen 
— wie der Verf. vorschlägt, — das dürfte im Gan¬ 
zen wenig besser machen, und insbesondere nicht 
in solchem Veihältnisso» «— Alle Inconvenienzen 
Werden gehoben, ade Weitläufigkeiten vermieden 
und — auch alle Anweisungen zu Apothekenvisita- 
tionen überflüssig gemacht, wenn man diese einem 
hinlänglich Sachverständigen, der aber weder Arzt, 
noch Apotheker von Profession, und noch weniger 
dem Physicns oder sonst einer Medicinalperson un- 
teigeoi dnet. ist, überträgt. Sehr schicklich würde 
dazu dasjenige Mitglied der Medicinischen Facuhät 
erwählt, das die pharmaceuliechen Disciplinen ex 
prolesso cultivirt. Es könnte dasselbe dann zu ge¬ 
wissen Zeiten die sä mm fliehen Apotheken eines Di- 
strictes visitiren, und zugleich, indem es sich an 
jedem Hauptorte mit noch einigen Medicinalbeamten 
zu einer Art medicinischcr Jury constituirte, meh¬ 
rere Acte der Medicinalpolicey verrichten. _ Doch 
es jst der Ort hier nicht, das alles Weitläufig aus 
einander zu setzen und zu zeigen , welche Veranstal¬ 
tungen sonst noch getrofieu werden müssten, um al¬ 
les zweckmässig zu machen. Es bedarf es auch nicht, 
da es zum Theil schon anderwärts geschehen ist und ' 
noch geschehen w ird. — Ohne uns nur auch weiter 
in. eine Kritik des Einzelnen einzulassen und mit dem 
Verf. über Manches noch zu rechten, worüber wir 
anderer Meynung sind, wollen wir nur kürzlich 
diejenigen unserer Leser, _ die das Sciiriftcheri selbst 
noch nicht kennen, mit seinem Inhalte bekannt ma¬ 

chen, u. gelegentlich einige Bemerkungen hinzufügen. 
Zuerst von S. 1 —25. in 16 0$ eine Einleitung, 

worin im Allgemeinen über Visitationen der Apothe¬ 
ken und anderer Arzneyvorräthe, die NothWendigkeit 
dei selben, ihre Geschichte, Eintheilung, Einrichtung, 
Erfordernisse dazu u. s. w. gehandelt, und dabey zu¬ 
gleich noch manches Verwandte berührt wird. So er¬ 
wähnt der Vf. im cjten der vorgeschlagenen Haupt¬ 
laboratorien zur Bereitung aller chemisch - pharma¬ 

zeutischen Praepame, aber nur in der Form, wie 
sie Hr. Nolde angerathen hat. ln dieser Beziehung 
haben des Vfs. Bemerkungen gegen dieselben in Hirn 
sicht der dabey gelährdeten artistischen Vervollkomm¬ 
nung der Apotheker und der Bildung der Lehrlinge 
allerdings Grund, nicht aber, wenn sie nach andern, 
gleichzeitig geschehenen zweckmässigem Vorschlä¬ 
gen eingerichtet und benutzt werden. — Pharma* 
ceutische Unterrichtsinstitute scheinen dem Vf. nicht 
geeignet, praktisch recht brauchbare Männer zu lie- 

t’7*J 
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fern. Dazu ein Citat, welches das Gegentheil hoffen 
lässt. — Der Vf. ist (0. 12) nicht dafür, dass die Vi¬ 
sitationen unveramthet geschehen. Man müsse den 
approbirten und vereideten Apotheker ohne zureichen¬ 
den Grund nicht als ehr-und gewissenlosen Mann be¬ 
handeln. Aber es wird im Allgemeinen doch immer 
zweckmässiger und der Natur der Sache angemesse¬ 
ner seyn, die Visitationen unvermuthet vorzunehmen; 

sie werden dadurch im gewöhnlichen Falle auf keine 
Weise ehrenrühriger als sie es an sich sind. — Dar¬ 
auf in drey Abschnitten von der Visitation der Apothe¬ 
ken 1) in Rücksicht des pharmaceutischen Personals; 
s) in Rücksicht der Apotheke selbst, und' 3) in Rück¬ 
sicht der Arzneymittel. Alles recht vollständig und 
gut. Im 490* wird ein Verzeichniss der zu visitiren- 
den Arzneymittel mitgetheilt, nebst beygesetzten Kenn¬ 
zeichen ihrer Aechtheit und Verialschtheit, dessen sich 
die Visitatoren bey der Visitation bedienen und zu er¬ 
heblicheren Notitzen mit weissem Papier durchschie- 
sen lassen können. — Aber nicht allein Arzneyvor- 
räthe, sondern auch die chirurgischen Apparate, so¬ 
wohl die öffentlichen als privaten sind einer Revision 
zu unterwerfen. Davon handelt der Verf. in den 00. 
5o—56. Hierauf (0.57 — 60) von dem Visitations¬ 
berichte und den darauf zu erlassenden Rescripten; 
und endlich zwey Anhänge, der erstere, ein Auszug 
aus der K. Preuss. Arzneytaxe für i8°7» soll zu einem 
Erinne.rungsmittel für den visitirenden Arzt bey der 
Taxation der gewöhnlichen Recepte dienen; der zweyte 
ist eine uns seit einiger Zeit überall dargebotene Zusam¬ 
menstellung der alten und neuen Nomenclatur der 
pharmaceutischen Pnaeparate. 

Das Lebendig • Begraben, oder Beweiss(s) dass auch 

wohl jetzt noch Menschen lebendig begraben wer¬ 

den, nebst den sichersten Mitteln diesem schreck¬ 

lichen Tode zu entgehen, Pirna, in Commission 

b. Friese. ißoS* II. u. 104 S. 8' (12 gr.) 

Der Vf. sagt in der Vorrede: „dieser Gegenstand 
verdiene die höchste Aufmerksamkeit, gleichwohl 
aber habe man an den meisten Orten für eine so wich¬ 
tige Sache entweder noch gar nichts, oder doch nur 
sehr wenig getban. “ Rec. gibt diess sehr gern zu, 
ist aber auch völlig überzeugt, dass die vorliegende 
Arbeit des Vf&. nichts weniger als geeignet ist, die 
Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand so zu leiten, 
dass man künftig nicht mehr Ursache haben wird, 
dieselbe Klage zu führen. Dazu reicht es wohl nicht 
hin, bloss, wie der Vf. sagt, an das Vergessene zu 
erinnern, zumal wenn es auf die Art geschieht, wie 
es der Vf. in dieser Schrift getban hat. Zuerst einige 
Seiten voller Exclamationen, über die angebliche Ei¬ 
genheit unser« Zeitalters, alles zu übertreiben, wel¬ 
ches nach der Behauptung des Vfs., auch in Ansehung 
der Furcht lebendig begraben zu werden, der Fall ge¬ 
wesen ist. Als Beleg zu dieser Behauptung erzählt 
er zwey Geschichten aus Köppens Buch; Ächtung 
der Scheintodten, von denen die erst# 5, die andere 

3c Seiten einnimmt. Die erstere trägt allerdings das 
Gepräge des Uebertriebenen und Unglaublichen, aber 
nicht so die letztere. Zugegeben nun, dass auch mit¬ 
unter hierin manches übertrieben wurde, so ist doch 
Rec. der Meynung, dass man in Dingen, welche 
Menschenleben betreffen, welche Menschen in einen 
so höchst elenden, bejammernswürdigen, hülflosen 
Zustand versetzen können, wiedas lebendig Begraben, 
lieber zu viel als zu wenig tbun müsse, und dass es 
hier immer besser ist, zu übertreiben, als sie zu ge¬ 
ring zu achten, zumal, da ohnehin der grössere Theil 
des Publikums, die niedere Volksclasse» die Sache 
leider nur zu leicht nimmt, und wie Rec. sich oft zu 
überzeugen Gelegenheit gehabt hat, es gar nicht für 
möglich hält, dass ein Mensch in einen Zustand ver¬ 
setzt werden kann, der dem Tode ähnlich ist, ge¬ 
schweige denn, dass ein solcher Mensch wieder ins 
Leben zurückkehren könne. Gesetzt auch, die Ster¬ 
benden und Hinterlassenen würden, wie der Vf. S. 7 
behauptet, durch eine zu grosse Besorgniss hierin, 
in eine grosse Aengstlichkeit versetzt, so sieht Rec» 
doch nicht ein, wie man eich dadurch an ihnen ver¬ 
sündigen kann, da sie ja selbst die Mittel in Händen 
haben, diesem Unglück zu entgehen; und eben da¬ 
durch am ersten bewogen werden können, sie anzu* 
wenden; und diess ist ja doch die Absicht des Vis., 
denn er sagt ja S. 48 selbst, dass man alle Vorsicht 
brauchen müsse, um einem solchen furchtbaren Un¬ 
glücke mit aller Behutsamkeit vorzubauen; und gibt 
weiter unten die Mittel dazu selbst an. 

Die dritte Geschichte, die der Vf. als Beleg zu 
der angeführten Behauptung, von S. 45—47 erzählt 
hätte lüglich ganz wegbleiben können, da sie gar 
nicht hierher passt; sie gibt allenfalls einen Beweis, 
dass die Polizey, besonders die medicinische, an 
manchen Orten in einen so tiefen Schlaf versunken 
ist, dass man oft recht derb und unsanft rütteln muss, 
um sie aus demselben aufzuwecken; Rec.könnte hie¬ 
zu mehrere Data liefern! — Das höchst elendeSpäs- 
chen am Ende dieser Geschichte, hätte der Vf. wenig¬ 
stens nicht mit hersetzen, noch weniger aber es die 
Hauptsache nennen sollen; er macht dadurch seinem 
Verstände ein schlechtes Compliment. — S. 48 end¬ 
lich sagt der Vf.: „das3 trotz solcher erdichteten Ge¬ 
schichten, es auch viele wahre Begebenheiten dieser 
Art gehe, die sich von jeher ereignet hätten, “ — (als 
wenn sich auch unwahre Begebenheiten ereignen 
könnten!) Schon die Römer hätten diess eingesehcB, 
und deshalb ihreTodten erst den achten Tag verbren¬ 
nen, auch sie vor dem Verbrennen (S. 49) noch mit 
warmen Wasser waschen lassen. Die Römer thaten 
diess allerdings, aber nicht vor dem Verbrennen, son¬ 
dern bald nach erfolgtem Tode; eine Sitte, die sich 
ja auch bis auf unsere Zeiten erhalten bat. Aber die 
Römer hatten auch noch eine andere Sitte, die gewiss 
wirksamer war, tun einen Todtscheinenden wieder 
zu beleben, als das Waschen mit warmen Wasser, nem- 
lich 6ie riefen ihren Todten drey mal stark bey seinem 
Namen, was sie Conclamare nannten; diess hätte der 
Vf, mit anführen sollen. Nnn führt er S. 49 aus der» 
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Ba co (bist. vit. et mortis) einige Geschichten von wie¬ 
deraufgelebten vermeintlich Todten an; und zeigt 
dann bey dieserGelegenheit ganz deutlich, dass er sich 
auch eben nicht sonderlich zum Uebersetzer schickt. 
Denn nach seiner höchst lächerlichen Uebersetzung 
heisst es: „Es gibt viele Exeropel von Leuten, die 
ans ihrem Bette heraus genommen, in die Kirche ge¬ 
tragen, und sogar einige, die beerdigt worden sind.“ — 
Es ist doch sonderbar, dass diese Leute sich diess ha¬ 
ben gefallen lassen! — Die Stelle heisst im Baco: 
Cemplura fuerunt exempla hominum tarn quam mor- 
tuorum (diese beyden Worte hat er ganz übersehen) — 
aut expositorum e lccto aut delatorum ad funus, etc. — 
hier steht kein Wort vom in die Kirche tragen. Eben 
so sind die Worte des Baco: terra alicjuanto post 
aperta: durch: wenn die Erde— statt das Grab_ 
kurz hernach ist geöfnet worden, zu wörtlich über¬ 
setzt. Aehnliche Dinge finden sich auch in dem fol¬ 
genden. Das übrige der Seiten 50 — 62 füll en nun 
andere Geschichtchen von Wiederaufgelebten, gröss- 
t ent heil s aus Brühiers Abhandlung von der Ungewiss¬ 
heit der Kennzeichen des Kodes. Von S. 62 an warnt 
dci V f. vor jeder Unvorsichtigkeit bey der Behandlung 
eines'l odten, besonders plötzlich Gestorbener*, z. E. 
Erstickter, Erhängter, Ertrunkener, vom Blitz Er¬ 
schlagener , und empfiehlt zur Belehrung hierüber, 

Gutmanns zuverlässigen Ilathgeber im Sommer. Rec. 
kennt diess Buch nicht genau, glaubt aber nicht, dass 
es vor Struvens Buch Vorzüge haben kann. Von S.63 
fängt nun die Belehrung über die specielle Behand¬ 
lung Scheintodter an; zuerst die Trüglichkeit der ge¬ 
wöhnlichen Zeichen des Todes, und eine sehr ober¬ 
flächliche Würdigung derselben. — Alles, was der 
Vf. hier sagt, ist zwar wahr, aber längst, fast allge¬ 
mein, bekannt; es enthält durchaus nichts Neues, 
aber vieles für den Laien höchst Unverständliches; 
was weiss dieser z. E. von der Hornhaut und dem 
Einfällen derselben, und was soll er sich unter einem 
Staphylora (nicht: Staphilom) denken? S. 69. Nicht 
ein weiss-, sondern ein missfarbiger Unterleib ist ein 
Zeichen der anfangenden, oder schon vorhandenen 
Fäulniss. Wenn die S. 71 angegebenen Erscheinun¬ 
gen bey einem Todten Statt finden, 60 ist es nicht 
genug, mit dem Begräbniss nicht zu eilen und firner 
zu warten, wie es mit dem Todten ablaufen wird; 
sondern der Vf. hätte in diesem Falle nicht nur die 
strengste, sorgfältigsteAufmerksamkeit auf ihn, sondern 
auch das schleunige Herbeyholen eines Arztes oder sonst 
«ines Sachverständigen, oder in Ermangelung dessel¬ 
ben, die schnelle Anwendung der Mittel zur Wieder¬ 
belebung und Rettung desselben empfehlen sollen. 
I le Herleyholung eines Arztes räth er erst S.73, nach¬ 
dem er schon mehrere Mittel zur Wiederbelebung an¬ 
gegeben hat; Rec. ist damit durchaus nicht einver¬ 
standen; die Berbeyholung eines Arztes muss allemal 
das erste seyn, weil der Laie, trotz aller Belehrung, 

ie er hierüber erhält, gewöhnlich alles unter und 
durch einander, zu stürmisch und verkehrt anwen¬ 
det, und dadurch allemal schadet. Das übrige Ver¬ 
fahren mit den Leichen, was er, gleich nachdem eie 
gesforlsen *jnd (S. 72 u. 73), empfiehlt, ist zweckmäs- 
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sig und gut; Ins auf den Vorschlag S. 74 *** dem Zim¬ 
mer, in welchem die Leiche liegt, Kien und Wach¬ 
holderholz anzubrennen! — wahrscheinlich um die 
Leiche zu räuchern, wo nicht gar durch Rauch zu 
ersticken? Die Beschreibung des Innern eines zweck¬ 
mässig eingerichteten Leichenhauses (S. 76) ist im 
Allgemeinen gut, enthält aher auch nichts Neues, son¬ 
dern Dinge, die gewiss jeder, für den diese Sache 
nur einiges Interesse hat, schon oft gelesen hat. Das 
Zimmer für den Wächter soll eine Thiire mit Glas- 
lenstem haben, damit er jede Lcbensäusserung so¬ 
gleich bemerken könne; — da möchte denn dieser, zu¬ 
mal wenn man bey der Wahl desselben nicht delikat 
und streng genug ist, hinter seinem Glasfenster wohl 
nicht oft Gelegenheit haben, etwas zu bemerken; in¬ 
dem die ersten Aeusserungen des wiederkehrenden 
Lebens, wo die Hülfe am nöthigsten ist, bekanntlich 
so schwach und unmerklich sind, dass ein recht auf¬ 
merksames und helles Auge dazu gehört, um sie in 
der Nahe nicht zu übersehen. — Rec. würde einen 
Chirurgus dazu wählen, ihn aber immer um die Lei¬ 
chen seyn lassen, und ihn nicht hinter eine Tliüro 
mit Glasfenstern stellen. Der Arzt, dem der Vf. S.77 
die Aufsicht über* das Lerchenbaus gegeben haben 
will, müsste aber auch so salarirt werden, dass er 
nicht genöthigt wäre, andere Geschälte zu überneh¬ 
men, die ihn von dem Hause zu sehr entfernen ; auch 
müsste er das Haus täglich öfters besuchen; — Aber 
wie soll diess auf den Dörfern werden ? auf einem 
jeden kann doch nicht beständig ein Arzt und Chi- 
rurg seyn; u. liier wären beyde vielleicht am nöthig¬ 
sten, da gewiss hier der Unglaube an das Wieder- 
Ieberrdigwerden eines Gestorbenen am stärksten, und 
die Sorglosigkeit in Ansehung der Behandlung der 
Leichen am grössten ist. — Sehr Recht hat der Vf., 

'Wenn er das Tragen der Leichen zum Begräbniss ta¬ 
delt, und sie auf einem Wagen gefahren haben will; 
ausser in Dresden befindet sich auch in Leipzieg und 
Wittenbergeine solche Leichenkutsche, und es wäre 
zu wünschen, dass diese Einrichtung allgemein als 
Gesetz anbefohlen würde, da die nachtheiligen Fol¬ 
gen des Tragens der Leichen, zumal bey Epidemien, 
gar nicht zu berechnen sind. Von S. 7Q — 97 handelt 
der Vf. vom Metallreitz als Prüfungsmittel des noch 
vorhandenen Lebens, und liefert einen Auszug aus 
Crevens bekanntem Buch hierüber, allein er ist für den 
Laien viel zu kurz und unvollständig, und enthält 
theils Dinge, die dem Laien durchaus unverständlich 
sind, theils, die ihm zu wissen nichts frommen, da 
gewiss nur der Arzt im Stande ist, von diesem Mittel 
Gebrauch zu machen, was auch der Vf. S. 79 selbst 
anführt wozu diess also hier ? — Auch ist das 
Ganze schlecht geschrieben, hat mehrere Wiederho¬ 
lungen und Druckfehler. — 

. Die Beyspiele, dass Menschen durch unvorsich- 
tig angestellte Sectionen erst ermordet w orden sind, 
von denen er S. 97 spricht, will Rec. nicht geradezu 
ableugnen, aber selten sind sie gewiss, denn der Arzt 
wird nicht leicht eine solche Unvorsichtigkeit bege¬ 
hen, die ihn um Credit und Gewissensruhe bringen 
würde— und einen Barbierer lässt man doch sicht 
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leickt. eine Section allein unternehmen. Von S. 93 
bis zu Ende des ganzen Büchelchens liefert der Verf. 
noch eine kleine Beschreibung des Dresdner Leichen- 
hauscs, welches,, hiernach zu urtheilen, recht gut 
und zweckmässig eingerichtet zuseyn scheint. • 

Wenn Kec. nun von diesem Büchelchen das, Wa8 
der Vf. aus andern Schritten hier wieder auftischt, 
von dem was er selbst hinzu gethan hat, abzieht, so 
bleibt dem Vf. wahrlich wenig übrig, und sein Ver¬ 
dienst um diese wichtige Sache ist sehr gering, zu¬ 
mal da er, wenn er auch bloss, wie er in der Vorrede 
sagt, an das Alte, Vergessene, wieder erinnern wollte, 
doch diesem Alten wenigstens einen neuen Anstrich 
hätte geben können und sollen; was er aber nicht nur 
nicht gethan,sondern nicht einmal an V erbessei ung des 
Stvls und Ausdrucks gedacht hat; auch kommen fast 
auf jeder Seite Druckfehler vor. Zum Beweise nur 
folgendes, S.7 heisst es: Die Wahrheit liegt hier, wie 
immer überall in der Mitte, S. 8 in dem, st. 111 welchem; 
S 9 sie gab mit der einen Hand ein Zeichen den An¬ 
wesenden, st. den Anwesenden ein Zeichen, S. 10 
ein bis an die Kniee rührender, st. reichender, oder 
herabhängender Bart. S. 17 für beyde, st, für uns 
bevde, ebendas, das Zimmer zu verschliefen, st. zu ver¬ 
lassen! S. 02 sagt ein junger Mensch, welcher, durch 
die Härte des Vaters gezwungen, seine Geliebte auf- 
zrwebeu, eo eben im Begriff ist heimlich von ihr Ab¬ 
schied zu nehmen: „Ich habe nur einen Augenblick 
Zeit und das ist der letzte, den ich sie noch sprechen 
katln • “_ diess ist doch wahrlich schlecht genug aus- 
eedrückt, und passt nicht auf die Stimmung, in der 
sich nothwendig der junge Mensch bey diesem Augen¬ 
blick befinden musste. Die ganze Geschichte über¬ 
haupt ist sehr schlecht erzählt. S. 25. „ Sein1 Aeusse- 
res war verfehlt;“— was soll das heissen < S. 
heiest es von eben dem jungen Menschen, indem er, 
in der Gruft, die die Leiche seiner Gelie bte birgt, sich 
auf den Leichnam wirft, und ihn mit Küssen bedeckt; 
er glaubt, dass er hier, ohne seinen Degen zu brauchen, 
im Uebertnasse des Schmerzes sein Leben endigen 
würde !!! S. 45 Es war mit den Faulfieber-Leichen 
auch nicht zu ^passen; ist schlecht ausgedrückt —■ 
ib heisst es: entstund st. entstand.' S. 46 eine fatale 
Sa"p, und ein fatales Geschäft; ist kein reines Deutsch 

heisst es; die Erde mitSchweiss und Mühe etc. 
wegz'uräumen, muss heissen mitSchweiss und Muke 
die Erde etc. S. 48 Z. 11 v. unten steht das st. dass. 
5 An heisst es: der Kanzler Baco erzählt diess; nun 
fobü die Erzählung; besser würde es heissen, derK.B. 

in seiner hist. vit. et mort. S. 51 heisst ee, in- 
iem er eine Nachricht vom Wundarzt Benärd in Paris 
anführt; der W. B. hat bezeugt, st. hat erzählt; das 
klingt gerade, als wenn ein Quintaner das, testatur, 
übersetzt; ib. steht in dem st. in welchem. S. 55 
läist er die Leiche einer Baronesse in die Gruft des 
£rhbegräbnisses setzen; das ist L usinn! S. Ö2 heisst es; 
sich\« todte quäle^i st. sich todt quälen. S. 63 sagt 
«r1 soll auf den Puls mehr gerechnet werden können, 
di man in der That kann, so etc. das ist gar nichts 
'esa*t. S.65 heisst es: eben diess gilt auch von einer 
midcrn Probt, wenn man das Athraen auf die / feist 

untersuchen will , indem man wirklich oder nur 
scheinbaren Todien, ein zartes, feines Fleckchen vor 
Mund oder Nase hält, um zu sehen, ob sich diess be¬ 
wege oder nicht etc. ein schlechteres Deutsch möchte 
wohl schwerlich zu finden seyn. Enter den Zeichen, 
aus denen man vermutben kann, dass ein Mensch 
nicht wirklich todt sey, gibt er S. 71 n. 6. ein Zucken 
in den Gesichtszügen an, wenn man demTodten stark 
ins Öhr ruft ; die Gesichtszüge können nickt zucken, 
wohl aber die Gesichtsmuskeln. S. 75 heisst es: Le¬ 
bendige können mitGestorbenen ebendenselben End¬ 
zweck erreichen, wenn an ihrem Wohnort ein Lei¬ 
chenhaus da ist, schlecht Deutsch, so wie weiter un¬ 
ten, wo er sagt, der Kostenaufwand, welcher auf sie, 
die Leichenhäuser nemlich, gemacht werden muss etc. 
Beyläufig muss Iiec. hier anfuhren, dass in Sachsen 
die Erbauung der Leiehenhäuser eigentlich Mandat- 
massig ist, m. s. das Mandat die Behandlung der Lei¬ 
chen betr. v. 11. Febr. 1792 (j. 7. hat aber so manchen 
Grund zu zweifeln, dass man diesem Mandat nach¬ 
gekommen ist, sintemal —S. 8l B* Fehlt etwas in 
dem Satze: „Nachdem ebenfalls, “ so wie überhaupt 
der ganze Punct höchst missrathen ist. Nach Re<i 
Meynung soll es vielleicht eo heissen; Nachdem eben¬ 
falls diese Versuche vergebens gemacht worden, und 
noch andere ohne Erfolg geblieben sind, und doch 
keine gegründete etc. ib. spricht der Vf. von üblichen 
Kennzeichen des wahren Todes; welche versteht er 
darunter? S. 85 spricht er von der Erfindung der Na¬ 
tur des Metalireizes; diese kann man blos entdecken, 
und nicht erfinden. S. 97 wo er von den Leichen- 
sectionen spricht, sagt er, „man wisse aus traurigen 
Erfahrungen, dass Menschen durch ihre Oejfnung in 
der That ermordet worden sind; wie schlecht und 
undeutlich ist diess ausgedrückt i — So macht er auch 
den Muskel zum Feminino, sagt S. 82 die grosse 
Brustmuskel, eben so die Nervest. derNcrv.— Lagen 
st. Layeu, Entblösung st. Entblössung, die weiesen 
Berührungspuncto st. die meisten, Palatine atPlatina, 
Blatten st. Platten, Pistouri st. Bistouri, und so 
kommen mehr Dinge der Art vor, die Ree. alle anzu¬ 
führen, ekeln. 

Rec. will nun dem Vf. den guten Willen, etwa» 
Nüiz*ehes zu liefern, garnichtabsprecben, muesaber 
auch offenherzig gestehen, dass seine Kräfte seinem 
guten Willen 6ehr ungehorsam gewesen sind. Wahr¬ 
scheinlich hat der Vf. gar kein bestimmtes Publicum 
vor Augen gehabt, für welches er hat schreiben wol¬ 
len, und daher kömmt es denn, dass er oft von Din¬ 
gen spricht, die eines Theils gar nicht für den Layeu 
gehören, und ihm ganz unverständlich sind, andern 

'Theils aber jedem Arzt schon hinlänglich bekannt 
sind — wodurch also der Zweck ganz verloren gebt. 
Auch scheint er keinen recht bestimmten Plan sich 
gemacht zu haben, wrorin vielleicht die Ursache liegt, 
dass er den auf dem Titel versprochenen Beweis, dass 
auch wohl jetzt noch Menschen lebendig begraben, 
werden, ganz und gar schuldig geblieben ist. Dazu 
kommt nun noch, dass er fast alles sehr schlecht und 
ohne nur irgend auf den Ausdruck und Styl zu sehen, 
vorgetragen hat; eo dass das Lob, welches, Wie er 
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S. 6 tagt, der verdient, der wider solche wahre Un- 
menschlichkeit (das Lebetuligbegraben) redet, nur äus- 
aerst gering, und die Ehrensäule, die er (S. rj) dem 
errichtet wissen will, der dazu beyträgt, dass Men¬ 
schen von einer Qual befreyet bleiben, für die sich 
kein Name erdenken lässt, sehr klein, für ihn aus- 
fallen wird und soll. 

]REC JITJVIS SENSCI1AF T. 

Christ. Gottl. Hüb 7ieri, JCti et Antccessoris Jenensis, 

JJisputationum jaris civilis Liber I. Insunt Dis- 

putationes testamentariae. Jenae, ex officina Croe- 

keria. lßoü. 16g S. Q. (12 gr.) 

Der leider für die Rechtswissenschaft zu früh 
▼erstorbene Verf. trat nach der Vorrede mit dieser 
Schrift sein Amt als Lehrer der Rechte auf der Uni¬ 
versität zu Jena an, und wählte zum Gegenstände 
seiner gelehrten Arbeit mehrere aus der Testaments- 
lehre hergenommene Fragen, um zugleich den Stu- 
direnden, weiche unter seiner Leitung über streitige 
Sätze disputiren wollten, hierzu ein Hülfsmittel an 
die Hand zu geben. Dabey hatte er die Absicht, zu 
diesem Zwecke alljährlich ein neues Buch erschei¬ 
nen zu lassen, und nur mit Bedauern kann man 
vernehmen, dass ihn sein frühzeitiger Tod an der 
Ausiiihrung dieses so nützlichen Unternehmens ver¬ 
hindert hat. Schon durch frühere Schriften hat 
der Vf. sich als einen wahren Rechtsgelehrten und 
als einen Mann gezeigt, der mit seltenen Kennt¬ 
nissen in der Sprache und Geschichte, so wie in 
den Rechtsalterthümern, eine ausgebreitete Bele¬ 
senheit und einen ausgezeichneten Scharfsinn ver¬ 
band, und ein eben 60 tiefes als glückliches For- 
sehen in den Schritten der römischen Juristen und 
den Justinianeischen Gesetzbiichern zum einzigen 
Ziele seines Bestrebens machte. An diesen Eigen¬ 
schaften erkennt man den Verf. auch in der vor¬ 
liegenden Schritt vollkommen wieder; die darin ab¬ 
gehandelten Materiell sind wohl durchdacht, und 
fast überall 6tösst man auf neue Ansichten, oder 
doch auf neue Gründe, womit die von Recbtsleh- 
rern schon aufgestellten Meynungen unterstützt, 
deutlicher vorgetragen und bestätigt werden. Hätte 
der Ver.t. hier und da durch umständlichere Aus¬ 
einandersetzung seiner Ideen und durch einen leich¬ 
tern Styl auch tiir das Bedürfniss angehender Juri¬ 
sten gesorgt, so würde auch diese letzte Trohe sei¬ 
nes unermüdeten Fleisses an allgemeinerer Brauch¬ 
barkeit noch mehr gewonnen haben, und nichts zu 
wünschen übrig bleiben. Die Schrift selbst besteht 
aus folgenden eilf Capiteln. Cap. I. S. 3 — 39. ent¬ 
hält einen Commentar über l. 27. Cod. de testam. 
und bei rillt die Frage: ob ein Testament durch den 
blossen \ v iederrul de* Tesfirers ungültig werde? Der 
\ f. tragt zuerst die verschiedenen Meynungen der 
•Reclitstehier kürzlich vor, verwirft solche, verneint 
die aufgeworfene frage, und zeigt zuletzt, worin 
jene Meynungen von der Wahrheit abweichen. ß«,in« 

eignen Ideen sind diese. Die auf den Comitiis errich¬ 
teten Testamente wurden durch den blossen Wieder¬ 
ruf unkräftig, weil sie als Privilegien der Teatirec 
betrachtet wurden. Ein andres galt von den Testa 
menten per aes et libram, weil die zwölf Tafeln nur 
die Geburt eines heres suus und die Errichtung eine» 
epätern Testaments als die einzigen Arten, ein Testa¬ 
ment ungültig zu machen, erwähnten; diesen fügte* 
die Juristen in der Folge die Vertilgung des Testa¬ 
ments bey, gedenken aber des blossen Wiederrufs nir¬ 
gends, sondern behaupten vielmehr an mehrern Stel¬ 
len , dass das Testament eines pagani durch die Er¬ 
klärung, er wolle ab intestato sterben, nicht ungültig 
werde, und führen es als etwas eignes bey den Te¬ 
stamenten der Soldaten an, dass diese durch blosse« 
Wiederruf zurückgenommen werden können. Auch 
kann durch ein Codicill niemanden eine Erbschaft 
entzogen werden, wie viel weniger durch den wört¬ 
lichen Wiederruf. Freylich schränkt der Vf. die l. 1. 
$. 8- v. unde liberi auf eine durch die That erklärte 
Zurücknahme des Testaments, durch Zerschneidung 
oder Durchstreichung desselben, ein, wäs mit dey + 
Worten: quia alia ratione testator voluntatem muta- 
vit, nicht ganz zu vereinigen ist. Eben so scheint 
uns nicht alle Schwierigkeit gehoben, wenn der Vf. 
I. 1. $. 4. -r. de his, quae in testam. del. für eine Aus¬ 
nahme von der Regel und von dem Falle erklärt, wenn 
die ademtio hcreditatis keine stillschweigende Erb¬ 
einsetzung eines andern enthält. Durch l. 27. Cod. 
de testam. ist, wie der Vf. weiter fortfährt, ausser 
dem Falle, wo der Ablauf von zehn Jahren und der 
Wiederruf vor Zeugen zugleich eintreten, das altere 
Recht nicht abgeändert, mithin bleibt der blosse Wie¬ 
derruf ausserdem ohne Wirkung. Am Schlüsse wird 
noch mit guten Gründen gezeigt, dass Testa¬ 
mente heut zu Tage durch spätere Erbverträge, selbst 
wenn sie keinen ausdrücklichen Wiederruf enthalten, 
ungültig werden, ausgenommen, wenn letztere nur 
einen Theil der Erbschaft betreffen, und beyde neben 
einander bestehen können. Cap. II. S. 4° — 47 ent¬ 
hält eine Erweiterung der bisherigen Theorie von 1 e- 
stamentis irritis. ^Der Vf. versteht nenalich darunter 
diejenigen, welche zwar Anfangs gültig errichtet, in 
der Folge aber dadurch ungültig geworden sind, dass 
der Testirer die juristische, d. h. die auf positive Ge¬ 
setze sich gründende Fähigkeit zum Testiren verlo¬ 
ren hat. Der Grund davon liegt in dem Rechtssatze, 
dass man bey Beurtheilung der Fähigkeit zum Testi¬ 
ren, wie sie nicht schon durch die Natur der Sache 
selbst, sondern allererst durch Gesetze bestimmt ist, 
auf die Zeit der Errichtung des Testaments und des 
Todes des Testirers sehen muss. Der \ h zählt daher 
ausser den Testamenten der capite minutorum noch 
sieben Arten von testamentis irritis auf, wogegen sich 
etwas Erhebliches nicht einwenden lasst. Cap. 111. 
S. 48 — 57 wird die 60 sehr bestrittene Frage: ob ein 
Testament dem Richter durch einen Gevollmächtig- 
ten insinuirt werden könne? untersucht und vom \ i. 
verneint. Dass nach dem altern Rechte bey Errich¬ 
tung eines Testaments kein GeVollmächligter des le* 

etirers zwgelasiea ward, darüber ist Rcc. mit de» VI. 
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vollkommen einverstanden; allein dass diess auch 
nach dem neuern röm. Rechte noch der Fall, und wie 
der Vf. behauptet, dadurch nichts geändert sey, lässt 
sich in Ansehung der öffentlichen Xestamente um so 
weniger behaupten, da diese vor der Uebergabe vor 
sieben Zeugen errichtet seyn mussten, und die Ue¬ 
bergabe bloss den Zweck der sicherem Autbevvah- 
rung batte, wie aus l. i8- Cod. de tes tarn, deutlich 
erhellet. Heut zu Tage besteht bey gerichtlicnen I e- 
stamenten das Testiren lediglich in der Uebergabe, 
wie auch der Verf. S. 55 «• & behauptet, und daher 
treten die Grundsätze des altem Rechts bey unsern 
peri. htlichen Testamenten wieder in ihre volle Wirk¬ 
samkeit ein. Cap. IV. S. 58- 67. beschäftigt sich der 
Verf. mit Untersuchung der Frage; ob ein 1 esturnent 
gilt, wenn solches von einer fremden Hand geschrie¬ 
ben’, und vomTestirer nur auf dem Umschläge in Ge¬ 
genwart der Zeugen unterschrieben ist ? Er unterschei¬ 
det, ob die Zeugen auf dem Umschläge mit unterschrie¬ 
ben und untersiegelt haben, oder nicht* und nimmt 
nur im erstem Falle das Testament für gültig an. Die 
Gründe dafür werden aus 1. 21. Cod. de testam. jn 
Verbindung mit 1. 27- *9- eod- sorgfältig entwickelt; 
doch möchte die Behauptung, der Umschlag des Te¬ 
staments sey kein Theil desselben, ,an dieser Stelle zu 
viel beweisen, und daraus eben so gut zu folgern seyn, 
da«s ein Testament, auf dessen Umschläge die Unter¬ 
schriften und Siegel der Zeugen stehen, ungültig sey, 
wovon doch der Verf. selbst das Gegentheil vertheidigt 
Auch scheint es zu strenge zu seyn, ein Testament zu 
verwerfen, wo die Unterschrift des Testircrs hinter 
den Zeugen sich befindet, zumal da die Worte der 
Notariatsordnung: an einem Orte die gelindere Mey- 
BU)1a nicht undeutlich bestätigen. Im Gap. V. S. 68 
_72 beantwortet der Vf. die Frage; ob der Notar die 
Stelle eines Zeugen vertrete, und es also genug sey, 
wenn bey Testamenten ausser ihm nur sechs Ze.ugen 
zuee^en gewesen sind? und zeigt, dass 1. 27. v. de 
te>iani hierher nicht zu ziehen sey, ingleichen, dass 
die Notariatsordnung Tit. von Testam. (j. 2. keine 
Disposition enthalte, Dach stimmt er aus andern 
Gründen für die Bejahung jener Frage Ree findet 
auch in der angezogenen Stelle eine deutliche Be¬ 
stätigung derselben, da der Gesetzgeber darin bil¬ 
liget, den Notar den Zeugen beyzuzählen. Cap. TI. 
Seite -73 — 82 Enthält eine Erörterung der Frage: 
©b ein vor einem Notar ausgesprochenes, und 
von diesem protocollirtes Testament als scriptum 
oder als nuncupativum in scripturam redactum an- 
zusehen sey? Der Verf. meynt, es komme darauf 
a„V was in jedem einzelnen Falle geschehen, und 
in ’ welcher Absicht die Aufzeichnung gebraucht 
worden sey. Er geht die einzelnen Fälle, und 
zwar nicht blos in Ansehung der vor Notanen, 
sondern auch der gerichtlichen Testamente mit ste¬ 
ter Hinsicht auf das röm. Recht durch, und zeigt, 
dass es nicht auf die Geheimhaltung des Inhalts 
eines Testaments, sondern aui die Art zu testiren, 
®b nemlich dasselbe gesetzmassig entweder schrift¬ 
lich oder mündlich errichtet sey, ankorome. Im 

vil. S. —89 Tnrird tou der Erbeinsetaung 

einer ungewissen Person und von der in $. 37. 
Inst, de Legat, erwähnten, jedoch verloren gegange¬ 
nen Constitution, besonders in der Beziehung ge¬ 
handelt, in wie fern durch selbige das ältere Recht 
abgeändert worden sey. Ist eigentlich l>los ein Sup¬ 
plement zu des Verfs. Disputation: de rebus dubiis. 
Cap. VIII, S. yo — 100 betrift die Rechtsbeständig¬ 
keit der Erbeinsetzung eines eignen Sclaven, und 
die Ursachen, warum ein solcher ehedem nur mit 
der Freylassung zugleich eingesetzt werden konnte, 
und ist keines Auszugs fähig; auch muss Rec. l>e' 
zweifeln, dass die sublimen Ideen, welche hier 
aufgestellt werden, für jeden Eeser deutlich sind. 
Wichtiger für die Berichtigung der Rechtstheorie 
ist die im Cap. IX. S. 101 -—112 abgebaudelte Ma¬ 
terie von successori.bus necessariis. Schon fleise 
machte »inen Anfang, in dieser- Lehre ein neue« 
Licht anzuzünden; allein er beschränkte sich mehr 
auf eine Untersuchung über die Anwendung der 
Grundsätze von der Intestaterbfolge bey der Querei 
liebloser Testamente. Unser Verf. betritt und yer* 
folgt mi.t Glück einen eignen Weg, auf welchem 
.er allgemeinere Principien über den Begriff der 
successorum necess. und ihrer Eintheilung aufzufin¬ 
den strebt. Er bezieht alle Succession auf den Wil¬ 
len des Erblassers , und beschreibt die S.uccessio 
necessaria als eine solche, die wider den Willen 
des Erblassers geschieht. Er unterscheidet zwey 
Classen , und zählt die Unterschiede so wie die 
Beyspiele einzeln auf. Eine Abhandlung, die 
das tiefe Eindringen des Verls. in das Rechtssystem 
deutlich beurkundet. Im X. Cap. S. 113—150 wird 
der Begrilf des modi bey der Erbeinsetzung und die 
Verschiedenheit desselben und der Resolutivbedin¬ 
gung scharfsinnig entwickelt. Da« wichtigste Ca« 
pitel scheint uns Cap. XI. zu seyn, in welchem 
der Verf. von S. 131 — ;{>y von dem Unterschiede 
zwischen der vertragsmässigen , testamentarischen 
und der Intestaterbfolge handelt. Zuerst wird ge¬ 
zeigt, was der Vertragserbe mit dem Testaments- 
und Intestaterben gemein hat; sodann .folgen die 
Unterschiede zwischen Erbverträgen (worunter hier 
immer erwerbende zu verstehen sind) und den Te¬ 
stamenten. Die Frage, ob der Vertragserbe die erst 
ausgesetzten Legate bezahlen müsse, wird aus dem 
richtigen Grunde, dass der Vertragserbe ein Recht 
auf die ganze Erbschaft erlangt habe, gegen Za- 
chariae verneint. Eben so vertheidigt der Verf. die 
unstreitig richtigere Meynung, dass Erbverträge von 
Notherben, die darin übergangen oder enterbt wor¬ 
den, nie ganz umgestossen werden können, und 
dass der Vertragserbe schlechterdings Erbe werden 
müsse, jedoch über die Kräfte der Erbschaft nicht 
gehalten sey. Dass der Verf. durch diese Abhand¬ 
lung sich ein bleibendes Verdienst um die Berichti¬ 
gung der durch die Vermischung des röm. Rechts 
mit deutschen Sitten in eine fast unglaubliche Ver¬ 
wirrung gebrachten Lehre von Erbverträgen erwor¬ 
ben habe, wird jeder aufmerksame Leser sufettc« 
he« müssen. 
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buch. Einzig ojjicielle Ausgabe für das König¬ 

reich fVestphalen. Strassburg, gedruckt bey Le- 

vrault. 1303. gr. 4. 550 S. (3 TOr.) 

D urch den 45ster? Artikel der Constitution des 
Königreichs Westphalen war der Code Napoleon 
vom istcn Januar lßoß ?n für das bürgerliche Gesetz 
desselben erklärt. Eine vom Staat anerkannte Ueber- 
setzung desselben war also dringendes Bedürfniss, 
da man bey dem grossem Theile des Volks, und 
selbst bey sehr vielen Rechtsgelehrten , die Kennt- 
niss der Ursprache nicht voraussetzen konnte. Unter 
den fünf damals vorhandenen deutschen Uebersetzun- 
gon hatte keine, sowohl in der richtigen Ueber- 
tragung des Originals, als im echt deutschen Aus¬ 
drucke den Grad der Vollkommenheit erreicht, dass 
die Regierung sich hätte entschliessen können, eine 
derselben ohne alle Abänderung als die ihrige anzu¬ 
nehmen. Die Erhard’sche Uebersetzung, von der 
man sehr viele Erwartung hatte, war damals noch 
nicht erschienen, und der Drang des Bedürfnisse^ 
erlaubte nicht,, bis zu ihrer Erscheinung die Wahl 
der im Königreich einzuführenden anstehen zu las¬ 
sen. Man ergriff also den Ausweg, die Lassaulx- 
sohe und Daniels’sche, als die besten unter den vor¬ 
handenen Ueberselzungen, zum Grunde zu legen, 
ihre Durchsicht und Verbesserung einem jungen 
Gelehrten, Herrn Pfeiffer, der schon durch meh¬ 
rere Schriften seine gründliche Kenntniss der Rechts¬ 
wissenschaft überhaupt , und sein Studium des 
neuern Rechts besonders bewährt hatte, aufzutra- 
gen, seine Arbeit aher noch durch zwey Männer 
prüfen zu lassen , die wegen ihrer gründlichen, 
theoretischen und praktischen Rechtskenntnisse zu 
diesem Geschäft vorzüglich fähig waren, die Herren 
Staatsratlie von Coninx und Leist, Durch die 
vereinten Bemühungen dieser Männer ist nun die 

Erster Baud. 

Uebersetzung bewirkt, Welche von dem Westphäli- 
sehen Gouvernement als die einzig officielle publi- 
cirE worden. Recensent glaubt nach angestellter 
I rüfung behaupten zu können, dass dieselbe allen 
den Anforderungen in vorzüglichem Grade Genüge 
leiste , welche man bey der Uebersetzung eines 
Werks, das die Pflichten und Rechte der Unter¬ 
tanen bestimmt, mehr' als bey jeder andern zu 
machen berechtigt ist. Möglichst treue Ueberfra- 
gung aller und jeder Bestimmungen des Originals, 
ohne alle Zusätze, ohne Versuche, deutlicher und 
bestimmter als das Original selbst seyn zu wollen 
von der einen Seite, treue Beachtung des Geniul 
der Sprache, in welche übersetzt wird, von der 
andern, sind diese Anforderungen. Besonders durch 
diese letztere Eigenschaft muss eine so vollkom¬ 
mene Deutlichkeit erreicht werden, dass Jeder, 
ohne den Grundtext, nachsebeu zu dürfen , den 
Sinn des Gesetzes vollkommen verstehe. Doch 
muss auch der Uebersetzer , der nicht Erklärer 
seyn soll, me deutlicher und bestimmter seyn wol- 
len, als der Gesetzgeber selbst gewesen ist. Jeder 
Zweifel, jede Unbestimmtheit, die sich in dem 
Werke von diesem, es sey mit Absicht, oder, als 
menschlicher fehler, findet, muss auch in der Ue- 
bei tragung bemerkbar seyn. Wir haben in Rück¬ 
sicht aut diese Forderungen mehrere Stellen der 
neuen Uebersetzung, theils in Vergleichung mit 
dem Original , theils ohne dieselbe , aufmerksam 
gelesen und vyeder in. einer noch anderer Rücksicht 
irgend einen Anstoss gefunden, der bemerkt zu 
werden verdiente. Wir glauben daher mit Recht, 
diese ^Übertragung des französischen Codex dem 
deutschen Publicum vorzüglich empfehlen zu müs¬ 
sen. Die gegenwärtige Ausgabe hat noch ausser¬ 
dem einetr sehr wichtigen, auf dem Titel nicht 
angezeigfen Vorzug erhalten, nemlich dass unter 
dem französischen und deutschen Text auch noch 
die in der officiellen Ausgabe des Königreichs Ita¬ 
lien enthaltene lateinische Uebersetzung hinzugefügt 
ist. Diese Zugabe wird jedem Rechtsgelehrten um 
so angenehmer seyn, da die Rechtsbegriffe des Code 
Napoleon doch ihrem grossem Theile nach 
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dem römischen Gesetzbuche abgeleitet sind, und 
sich daher in der lateinischen Sprache vorzüglich 
gut und bestimmt ausdrücken lassen. Manchem 
Rcthtsgelehrten dürfte daher der wahre Sinn des 
Gesetzes durch den ihm geläufigen lateinischen Aus¬ 
druck noch klarer werden, als er es durch /lie 

deutsche Uebersetzung war. 

Recensent glaubt, dass es den Lesern angenehm 
eeyn werde, die genannten Uebersetzungen zu ver¬ 
gleichen, um darnach selbst den relativen Werth 
der jetzt erschienenen neuen Westphälischen zu 
beurtheilen. Er will also einige Stellen derselben 
hier neben einander und neben das Original 

setzen. 

Original. 

77. Aucune in- 

humation ne sera 

faite Sans une au- 

torisation, sur pa- 

pier libre et 'Sans 

frais, de VoJJicier 

de Vetat civil, qui 

ne pourra la deli- 
vrer, qu apres s' 

\itre transporte au- 

pres dela personne 

decedee, pour s'as- 

surer du deces, et 

que 24 heures a- 

pr'es le deces, hors 

les cas prevus par 

les reglemens de 

police. 

78- JL’acte de de¬ 

ces Sera dresse par 

VoJJcier de V etat 

civil, sur la decla- 

ration de deux te- 

moins. Ces temoins 

3eront, s'il est pos- 

sible, les deux plus 

proches parens ou 

voisins, ou lorsqu 

une personne sera 

decedee hors de son 

domicile, la per¬ 

sonne chez laquelle 

eile sera decedee 

et un parent 

aut re. 

Latein. Westphäl, 

ou 

79. L'acte de de 

$es contiendra les 

prenoms, nom, dge, 
profession et domi¬ 

ede de la personne 

decedee ; les pre 

noms etr nom de 

l'autre epoux, s'i 

la personne decedee 

etait rnariee ou veu- 

ve; les prenoms, 

77. Keine Beerdi¬ 

gung darf geschehen, 

ohne Erlaubniss des 

Beamten des Perso¬ 

nenstandes , welcher 

dieselbe auf nicht ge¬ 

stempeltem Papier u. 

unentgeltlich, jedoch 

nicht eher ertheilen 

kann, als nachdem er 

sich zu dem Verstor¬ 

benen verfügt hat, 

um sich seines wirk¬ 

lichen Absterbens zu 

versichern, und 24 

Stunden nach dem 

Ahsterben , jedoch 

mitAusnahme der in 

den Polizey - Verord¬ 

nungen besonders be¬ 

stimmten Fälle. 

Die Sterbe - Ur¬ 

kunde wird von dem 

Beamten des Perso¬ 

nenstandes auf die Er¬ 

klärung zweyer Zeu¬ 

gen aufgenommen. 

Diese Zeugen sollen 

wo möglich die zwey 

nächsten Verwandten 

oder Nachbarn seyn, 

oder wenn Jemand 

ausser seinem Wohn¬ 

orte gestorben ist, 

diejenige Person, bey 

welcher er verstarb, 

und ausser ihr noch 

77. Mortuos 

humare haudqua- 

quam licet, nisi fa- 

cultate ab ojjiciali 

Status civilis impe- 

trata in charta re¬ 

gio signo non mu- 

nita et gratis data. 

Oßieialis hanc e- 

mittere minima po¬ 

tent , nisi penes 

defuncti personam, 

ut de illius obitu 

certior fiat , sese 

contulerit, et vi- 

ginti quatuor ho- 

rae a decessu in- 

tercesserint , casi- 

bus tarnen exceptis 

a politiae legibus 

praevisis. 

Actus ob deces- 

sum in scriptis re- 

digitur ab ojjiciali 

Status civilis, juxta 

declarationem a 

duobus testibus e- 

mittendam, qui si 

fieri potcrit, proxi- 

miores propinqui, 

seu ex vicinis erunt; 

et si agatur de illo, 

qui extra domici- 

lium Suum obierit, 

testes adhibendi 

sunt, is , penes 

quem obiit, et pro- 

pinquus, aut quili- ein Verwandter pder 

bet alius. 

In actum 

Erhard. 

re¬ 

ein Anderer. 

Die Sterbe - Ur- 

feruntur praeno- künde mus* die V01- 

mina, nomina, «e-jnamen , den Ge- 

tas, professio et schlechtsnamen, das 

77. Keine Beerdi¬ 

gung darf ohne Er¬ 

laubniss des Civil- 

stands - Beamten ge¬ 

schehen. Diese er- 

theilt er auf unge¬ 

stempeltem Papier u. 

unentgeltlich , aber 

nicht eher, als bis er 

sich zu dem Verstor¬ 

benen verfügt hat, 

um sich von dessen 

wirklich erfolgtem 

Ableben zu versi¬ 

chern, und 24 Stun¬ 

den nach dein Tode; 

jedoch mit Ausnah¬ 

me der in den Poli- 

zeyverordnungen be¬ 

sonders bestimmten 

Fälle. 

Der Todtenschein 

wird von dem Civil- 

standsbeamten , auf 

Anzeige zweyer Zeu¬ 

gen, gefertigt; diese 

Zeugen sollen, wo 

möglich , die zwey 

nächsten Verwandten 

oder Nachbarn seyn; 

oder wenn Jemand 

ausser seinem Wohn¬ 

orte gestorben ist, die 

Person, bey welcher 

er verstorben ist, u. 

noch üb er dem ein 

Verwandter oder ein 

Anderer, 

Daniel®. 

Der Todtenschein 

muss die Vornamen, 

den Gesclilechtsna- 

inen , das Alter, 

Gewerbe und den 

Wohnort des Ver- 

domieilium defun- Alter, das Gewerbe 

cli, praenomina «t u. den Wohnort des 

nornen alterius con-'Verstorbenen enthal- jstorbenen enthalten ; 

jugis, si defiinctus teil; ferner die Vor- ferner, wenn derVer 

77. Keine Beerdi¬ 

gung darf ohne Er¬ 

laubniss des Beamten 

des Civilstandes ge¬ 

schehen. Er ertheilt 

sie auf nicht gestem¬ 

peltem Papier und 

unentgeltlich ; aber 

nicht eher, als nach¬ 

dem er sich zu dem 

Verstorbenen verfügt 

hat, um sich seines 

wirklichen Hinschei¬ 

deris zu versichern, 

und 24 Stunden nach 

dem Hinscheiden. 

Ausgenommen blei¬ 

ben jedoch die in 

den Polizey-Verord¬ 

nungen besonders be 

stimmten Fälle. 

Der Sterbe - Act 

wird von dem Be 

amten des Civilstan¬ 

des auf die Erklärung 

zweyer Zeugen ge¬ 

fertigt ; diese Zeu¬ 

gen sollen, wo mög¬ 

lich, die zwey näch¬ 

sten Verwandten od 

Nachbarn seyn, oder 

wenn Jemand ausser 

seinem Wohnorte ge¬ 

storben ist, die Per¬ 

son , bey welcher er 

verstorben, und ein 

Verwandter oder ein 

Anderer. 

Lassaulx. 

matrimonio junetüs' nämen und den Ge- 

fuerit, seu viduus; schlechtsnamen des 

praenomina, nomi-\andern Ehegatten, 

storbeue verheyra- 

thet, oder verwitt- 

wet war, die V01- 

Der Sterbe - Act 

muss die Vornamen, 

den Gcsclilechtsna- 

men, das Alter, Ge¬ 

werbe, u. den Wohn¬ 

ort des Verstoibenen 

enthalten; ferner die 

Vornamen u. den Ge- 

scbleclitsnamen des 

andern Ehegatten, 

wenn die verstorbene 

77. Keine Bestat¬ 

tung soll ohne die 

Erlaubniss des Civil- 

beamten , die auf 

freyem Papier u. oh¬ 

ne Kosten ausgestellt 

wird, Statt haben 

können. Dieser soll 

sie nicht eher erthei¬ 

len können, ehe es 

sich zu dem Verstor¬ 

benen verfügt haben 

wird, um sich über 

den Todesfall zu ver¬ 

sichern , und , dio 

durch die Polizey - 

Verordnungen vor¬ 

gesehenen Fälle aus¬ 

genommen, erst 24 

Stunden nach dem 

Sterbefall. 

Der Sterbe - Act 

soll auf dieErklärung 

zweyer Zeugen von 

d«m Beamten des Ci¬ 

vilstandes aufgesetzt 

werden. Diese Zeu¬ 

gen sollen, wenn es 

möglich ist, die zwey 

nächsten Verwandten 

oder Nachbarn, oder 

wenn Jemand ausser 

seinem Wohnorte 

verstorben seyn wird, 

die Person, bey wel¬ 

cher er verstorben 

seyn wird, und ein 

Verwandter oder An¬ 

derer seyn. 

Der Sterbe - Act 

soll die Vor - und 

Zunamen, Alter, Pro¬ 

ession und Wohn¬ 

ort der verstorbenen 

Person, den Vor- u. 

Zunamen des andern 

Ehegalten, w’enn die 

veistoibene Person 

> rrl.eyratbet oder 

VYinwer war , die 
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Original. Latein. 

nom , äge , pro- 

fessions et domici- 

les tlcs declarans, 

et s'ils sont parens, 

leur degre de pa- 

rentt. 

fessiones et dornig Person verheiratbet 

cilia testium. •«! oder verwittwet war, 

si propinqui 

net , aetas , pro- 

Westphäl. Erhard. 

wenn die verstorbene jiiamen und den Ge¬ 
schlechtsnamen des 

andern Ehegatten ; 

sint,! und endlich dieVor- 

propinquitatis gra- 

dus. 

Le mime acte 

eontieniha de plus, 

autant quon pour- 

ra le savoir, lespre- 

norns, noms, pro- 

fession et dornicile 

des pere et m'ere 

du decede , et le 

lieu de sa uais 

iance. 

In codem actu, 

quo ßeri potent, 

praenomina , no- 

mina, professiones 

et domicilid pareu- 

tuni defuncti, ku- 

jusque natale so- 

lum desoibentzur. 

80. En cas de 

deces dans les hö- 

pitaux militaires, 

civils , ou autres 

maisons publiques, 

les superieurs, di- 

recteurs, admini- 

strateurs et maltres 

de ces maisons, se- 

ront tentis', d’ en 

donner avis, dans 

les vingt - quatre 

heures, ä l'ojfficier 

de l'etat civil; qui 

i y transporteva 

pour s'assurer du 

deces, et en dres- 

sera l'acte, conjor- 

mement ä l'article 

preccdent, Sur les 

declarations qui lui 

auront ete faites 

et sur les renseigne- 

aura mens 

pris. 

quil 

Si quU in no- 

socomio militarivel 

civili, vel in aliis 

publicis hospitiis 

decesserit, qui iis 

praesunt, vel Wa¬ 

rum domuum regi- 

men et administra- 

tionem habent, aut 

dotnini sunt;1 offi- 

ciali Status civilis 

intra viginti qua- 

tuor horaS' obitum 

nunciare tenentur, 

qui illuc se confe- 

ret, ut de eo cer- 

tior fiat , atque, 

prout supra dictum 

est, actum confi- 

ciet juxta declara- 

tiones ipsi factas 

et indicia quae ali- 

unde erucre pote 

\ rit. 

uamen , den Ge¬ 

schlechtsnamen, das 

Alter, das Gewerbe 

und die Wohnorte 

derjenigen, welche 

diese Erklärung ab¬ 

gegeben haben, und, 

wenn sie Verwandle 

sind, auch den Grad 

ihrerVerwandtschaft. 

Eben diese Urkun¬ 

de muss ausserdem, 

in so weit man da¬ 

von Nachricht haben 

kann, die Vornamen, 

die Geschlechtsna¬ 

men , das Gewerbe 

und den Wohnort 

der Eltern des Ver¬ 

storbenen und sei¬ 

nen Geburtsort ent¬ 

halten. 
Die Sterbfälle in 

den Militair- u. bür- 
gerlicfeenHospitälern 

oder andern üffentli- 

chen Häusern, sind 

die Oberen, Aufseher, 

Verwalter uüd Vor¬ 

steher in den näch¬ 

sten 24 Stunden dem 

Beamten des Perso¬ 

nenstandes anzuzei¬ 

gen verbunden. Die¬ 

ser muss, um des Ab¬ 

sterbens versichert zu 

seyn, sich dahin ver¬ 

fügen und nach Vor¬ 

schrift des vorherge¬ 

henden Artikels, eine 

Urkunde über die 

ihm gegebenen Er¬ 

klärungen und von 

ihm eingezogenen 

Erkundigungen anf- 

1 nehmen. 

Daniels. Lassaulx. 

II sera tenu en 

fiutre dans les dits 

höpitaux et jmai- 

60ns, des registres 

destinc* ä i*scrire 

In nosoeomiis 

praeterea et hos¬ 

pitiis publicae ex- 

stabunt tabiilae, 

in 

Ueberdiess sollen 

den erwähnten 

Hospitälern u. Häu¬ 

sern eigene Register 

geführt werden, die 

zur Eintragung jener 

endlich die Vorna¬ 

men, Geschlechtsna¬ 

men , das Alter, das 

Gewerbe, und den 

Wohnort derZeugen, 

welche die Anzeige 

erstattet haben, und 

sind sie Verwandte 

des Verstorbenen, zu¬ 

gleich den Grad ih¬ 

rer Verwandtschaft. 

Eben diese Ur¬ 

kunde muss ferner 

die Vornamen, Ge¬ 

schlechtsnamen, das 

Gewerbe und den 

Wohnort der Eltern 

des Verstorbenen, 

nebst seinemGeburts- 

orte, soweit nämlich 

von diesem Allen 

Nachricht zu erlan¬ 

gen ist, enthalten. 

Die Sterbefälle in 

den Militair - u. bin 

gerlichen Spitälern, 

oder andern öffentli¬ 

chen Häusern , sind 

von den Vorgesetz¬ 

ten, Directoren, Ver¬ 

waltern u. Eigentliü- 

mern innerhalb 24 

Stunden dem Civil- 

standesbearoteri anzu¬ 

zeigen. Dieser muss, 

um sich von dem 

wirklich erfolgten 

Absterben zu versi¬ 

chern, sich an Ort 

und Stelle verfügen, 

und nach Vorschrift 

des vorhergehenden 

Artikels, über die 

ihm gemachten An¬ 

zeigen und über die 

von ihm eingezoge¬ 

nen Erkundigungen 

eine Registratur auf¬ 

nehmen. 

UeberJiegs sind in 
dergleichen Spitälern 

und Häusern eigene 

Bücher (Register) zu 

Person verlieirathet, 

oder im Wittwen- 

standewar; endlich 

die Vornamen, Ge¬ 

schlechtsnamen , das 

Alter, das Gewerbe 

und die Wohnorte 

derjenigen , welche 
die:eErklärungen als 

Zeugen abgegeben 

haben, und sind sie 

Verwandte des Ver¬ 

storbenen , zugleich 

den Grad ihrer Ver¬ 

wandtschaft. 

Eben dieser Act 

muss ferner,in soweit 

man davon Nachricht 

haben kann, die Vor 

namen, Geschlechts- 

namen, das Gewerbe 

und den Wohnort'der 

Eltern des Verstorbe¬ 

nen nebst seinem Ge¬ 

burtsorte enthalten. 

Vor-'und Zunamen, 

das Alter, die Pro¬ 

fessionen und Wohn- 

i orte der Zeugen, und, 

wenn sie Verwand¬ 

ten sind, den Grad 

ihrer Verwandtschaft 

angeben. 

Derselbe Act soll 

ferner , in so fern 

man sie wissen kanuj 

die Vor - und Zuna¬ 

men, Profession und 

Wohnort der Aeltern 

des Verstorbenen u. 

seinen Geburtsort 

enthalten. 

Die Sterbefälle in 

den Militair - und 

bürgerlichen Spitä¬ 

lern oder andern öf¬ 

fentlichen Häusern 

sind die Obern, Di¬ 

rectoren, Verwalter 

und Hausherren in 

den nächsten 2 4 
Stunden dem Beam¬ 

ten des Civilstandes 

anzuzeigen verbun¬ 

den. Dieser muss, 

um sich des Hin* 

scheidens zu versi¬ 

cherin, sich dahin Ver¬ 

fügen, Und nach Vor 

schrift des vorherge¬ 

henden Artikels, ei¬ 

nen Act über die ihm 

gemachten Anzeigen 

und über die von 
ihm eingezogenen 

Erkundigungen fer¬ 

tigen. 
Ueberdiess sollen 

in den besagten Spi¬ 

tälern und Häusern 

eigene Register ge¬ 

führt werden, die be 

stabunt tabulae, zur Eintragung jener halten , in welche* stimmt sind, um diese 

quibus Erklärungen und ein- diese Erklärungen u.jErklärungen u. exn* 

Bey Stcrbfällen in 

den Militair - und Ci¬ 

vil-Hospitälern oder 

andern öffentlichen 

Häusern sollen die 

Vorgesetzten, Dire¬ 

ctoren, Verwalter u. 

Herren dieser Häuser 

gehalten seyn , den 

Beamten des Civil¬ 

standes in den 24 

Stunden davon zu be¬ 

nachrichtigen", der 

sich dahin begeben 

soll, uro sich von 

dem Sterbfall zu ver¬ 

sichern, und gemäs« 

der vorhergeilendem 

Artikel nach den Er¬ 

klärungen die ihm 

gemacht worden 

seyn, und den Er¬ 

kundigungen, die er 

eingezogen haben 

wird, den Act auf¬ 

zusetzen. 

Es sollen ausser¬ 

dem in besagten Hos¬ 

pitälern und Häusern 

zur Einschreibung 

dieser Erklärungen 

und Nachrichten be- 
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Original, 

ces declarations et 

Latein. 

declarationes et in- 

dicia inscribentur. 

Officialis Status 

civil.is documen- 

turn obitus causa 

gistres 

Z'oJTicier de Vc- 

tat civil enverra 

Vacte de dec'es d 

celui du dernier do-\ per actum ad oj- 

micile de la per ficialem loci, ubi 

sonne decedee, qui defunctus postre- 

Vins-crira sur les re- mum hdbüit donii- 

cilium, transmittet. 

qui in publicas ta¬ 

bulas illud referet. 

Bona ziel mobi¬ 

lia vel immobilia 

sunt. 

Bona vel immo¬ 

bilia sunt suapte 

natura, vel desti- 

natione, vel ratio- 

ne rei, ad quam 

referuntur. 

5 t 6. Tous les 

biens sont meubles 

ou immeubles. 

517. Les biens 

sont immeubles ou 

par leur natura, ou 

par leur destina- 

tion, ou par l'oh- 

jet äuquel ils /ap■■ 
pliquent. 

5 ig. Les fonds 

de terre et les- butL 
,.ü . >.! V 

mens sont imrneu- 

bles par leur nature. 

519. Las mou- 

lins ä vent ou ä 

■Agri et aedificia 

natura sua sunt 

bona inimobilig.. 

Sunt quoque 

natura immobilia 
eau, ßxes sur pi- pistrina columnis 

liers et f.aisant adßxa, quae aedi- 
jsartie.du bdtiment, 

sont aussi immeu¬ 

bles par leur na- 

ture. 

•t 520. Les recoltes 

pendantes par les 

racines et les fruiß. 

des arbres non.en- 
; v *" 1 t • - 

core recueulis, sont 

pareillemcnt. im 
• i I 
meubles. 

v. Bas que les grains 

sont coupes et (es 

fruits de tach es, 

Cjiioique non enle- 

ves, ils Sont meu¬ 

bles. 

. 
Si une partie 

focii parteni consti 

tuunt , sive ipsa 

vento, sive aquis 

agantur. 
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eingezogenen Nach¬ 

richten eingetragen ö O 

gezogenen Nachrich¬ 

ten bestimmt sind. 

Der Beamte de9 werden müssen. 

Personenstandes soll] Der Civilstandsbe 

die Sterbe - Urkunde amte hatdenTodtfen- 

an den Beamten, wel- schein an den Civil- 

eher an dem letzten | standsbeamten des 

Wohnorte des Ver- letzten Wohnorts des 

storbenen dasselbe;Verstorbenen einzu- 

Amt bekleidet, ein-! senden, und dieser 

senden, u. dieser siejihn gleichfalls in 

' JXTessis , quae 

qdhuc solo cohae- 

N U 4fj-^,tHS.que; ex 

'orjjous penden¬ 

tesj . bpnis i m mo p i- 

libus. acae.nsentur. 1 * ! * •> * J, 
* II« 

, Segetes vero dq- 

;Sectae et frnctus 

decerpti' licet non- 

diim exporlati, bo 

nis mobilipus, ad 

Sqribuniur. 

gleichfalls in seine 

Register eintragen. 

Alle Sachen sind 

entweder beweglich 

oder unbeweglich. 

Die Sachen sind 

unbeweglich entwe 

seije Register einzu¬ 

tragen. 

Alle Güter sind 

entweder bewegliche 

oder unbewegliche. 

Die Güter sind 

unbeweglich entwe¬ 

der ihrer Natur nach, der ihrer Natur nach 

oder vermöge ihrer; oder vermöge ihrer 

Bestimmung, oder in Bestimmung, od. in 

Si pars tantum 
Seulement de La re \jructnum a solo 

ta/te est coupee,, arbore separat a est. 
'vel der Ernr e geschnit_ 

TmeZu “"‘e][udßin 

Hinsicht des Gegen 

Standes, worauf sie 

sich beziehen. 

Ihrer Natur nach 

unbeweglich sind 

Grundstücke und Ge¬ 

bäude. 

Wind- oder Was¬ 

sermühlen , welche 

auf Pfeilei n befestigt 

sind, u. einen Theil 

des Gebäudes ausma¬ 

chen , sind ebenfalls 

ihrer Natur nach un¬ 

beweglich. 

Auf gleiche Art 

sind unbeweglich die 

auf dem Haljie ste 

henden Feldfriichte 

U» die noch nicht ein- 

gesatnmelten Bauro- 

trüchte. 
■ - / 

Sobald aber die 

Feldfrüchte abgemä- 

het und die Baum¬ 

il üchte abgesondert 

sind, gehören sie zp 

Daniels. 

Ansehung des Gegen 

stände,"-, auf welchen 

sie sich beziehen. 

Liegende Gründe 

und Gebäude sind 

ihrer Natur nach un¬ 

beweglich. 

Wind - oder Was¬ 

sermühlen , die auf 

Pfeilern befestigt 

sind, und eine,n.rTheiJ 

des Gebäudes ausma¬ 

chen , sir.»d gleich¬ 

falls ihrf.r Natur nach, 

unbewegliche Güt^r. 

Früchte, die r^och 

auf dem Iläim ^ ste¬ 

hen, u. Baumf rüciitf;, 

ehe sie abgen.om.nien 
worden, sind p [eich- 

falls unber.v egiiebes 
Gut. 

Sobald , die. Feld, 
frjlchte 'abgenaäht, u. 
die 

geno Jörnen sind, ge¬ 

boren sie unter die: 
Jen beweglichen Sa- beweglichen Güter, 
eben, wenn sie gleich 

joch .nicht vre 

bracht sind. 

I?t nur(r;ih Thöü 

1 »vegl, Yermögtif» 

wenn sie aucfi noch 

•nicht: -■ bveggeschafi 

worden sind. 

Ist nur ein Theil 

derAemdte geschnit¬ 

ten, so gehört auch 

nur dieser ttittilber dfe 

beweglichen Gö ter> 

gezogenen Nadnicli- 

ien darin einzuua- 

§en- • , 

Der Beamte des 

Civilstandes soll den 

Sterbe-Act dem Be¬ 

amten, der an dem 

letzten Wohnorte des 

Verstorbenen diesel¬ 

be Stelle versieht, 

einsenden, u. dieser 

ihn gleichfalls seinen 

Piegistern eintragen. 

Alle Güter sind 

entweder beweglich 

ouW unbeweglich. 

l')ie Güter sind un¬ 

beweglich, er.twedei 

ihrer iNatur nach, od. 

zufolge ihrer Bestim¬ 

mung, i>der in Hin¬ 

sicht deA Gegenstan¬ 

des, worauf sie sich 

beziehen:. 

Gru ndstücke und 

Gebäude sind, ihrer 

Natur .nach unbe 

weglich. 

Mühlen , es seyen 

Wind - oder Wasser¬ 

mühlen, die auf Pfei¬ 

lern befestigt sind u. 

einen Theil des Ge¬ 

bäudes ausmachen, 

sind gleichfalls ihrer 

Natur nach unbe¬ 

weglich. 

Früchte, die noch 

auf dem Halme ste¬ 

hen, u. Baumfrüqhte, 

ehe sie abgebrochen, 

sind, sind ebenfalls 

unbeweglich. 

Sobald die Feld- 

ii lichte abgemähet, u. 

die Baumfrüchte ah- 

genommen v.nd, ge¬ 

böten sie unter die 

beweglichen Gütet, 

Obgleich sie noch 

nicht weggebracht 

worden. 

Ist nur ein Theil 

derAernte abgemäht, 

so gehört auch dieser 

alleinunter die be, 

weglicben Güter. 

Lässaulx. 

stimmte Register ge¬ 

halten werden r 
t- 

Fe hl t. 

Alle Guter sind 

bewegliche ojler un¬ 

bewegliche. 

Die Güter sind 

unbeweglich entwe¬ 

der von Natur, oder 

durch ihre Bestim¬ 

mung oder durch den 

Gegenstand ihrer An¬ 

wendung. 

Grundgüter u. Ge¬ 

bäude sind Immöbel 

von Natur, 

Wind - oder Was¬ 

sermühlen , welche 

auf Pfeilern befestigt 

sind, und einen Theil 

eines Gebäudes aus¬ 

machen, sind gleich¬ 

falls von Natur Im¬ 

möbel. 

Die Aerndte auf 

dem Halm und die 

noch nicht gepflück¬ 

ten Baumfirichte sind 

gleichfalls ImmöbeJ. 

Sobald der Halm 

geschnitten und die 

Früchte abgepflückt 

sind, wenn sie.auch 

poch, nicht wegge¬ 

bracht sind, sind sie 

bewegliche Güter. 

Wenn blos ein 

Thbil der Aerndte 

geschnitten ist, *0 

ist dieser Theil allein 

bewegliches Guf. 
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Diese wenigen Proben werden hinreichen, zu 
zeigen, dass die Lassaulxsche und Danielssche Ue- 
bersetzungen das Land ihres Ursprungs, wo die 
deutsche Sprache durch die vorherrschende fremde 
an ihrer Reinheit schon merklich verloren hat, sehr 
verrathen und im bestimmten, correcten Ausdruck 
sowohl von der Erhardschen, als der Westphäli- 
schen übetfroffen werden. Letztere ist durchaus 
mit keinen Anmerkungen begleitet, wie dieses der 
Charakter einer officiellen Uebersetzung erfordert, 
bey welcher jede Bemerkung oder Erläuterung als 
vom Gouvernement genehmigt erscheinen und also 
ein Ansehn erhalten würde , Wäs doch keine Ivley- 
iiung eines Privatmanns haben soll. Die Erhard- 
sche Uebersetzung ist dagegen mit einigen Anmer¬ 
kungen des Uebersetzers und iiberdem mit den be¬ 
richtigten Noten des französischen Rechtsgelehrten 
Dard versehen, welche eine vollständige Verglei¬ 
chung des Napoleonisclien Gesetzbuchs mit dem rö¬ 
mischen und altern französischen Recht enthalten. 
Wenn also der praktische Jurist diese beyden Aus¬ 
gaben sich verschafft, so wird er in der bey der 
Westphälischen befindlichen lateinischen Ueberse¬ 
tzung und den Noten der Erhardschen ziemlich Al¬ 
les zusammen haben, was er zum richtigen Ver¬ 
stände des Codex bedarf. Das Aeussere der West¬ 
phälischen Uebersetzung an Papier und Druck ist 
der Würde des Werks angemessen und, so viel Re- 
censent verglichen hat, letzterer sehr correkt. Im 
Art. 894 findet sich ein am Ende nicht bemerkter 
Druckfehler „donateur“ statt donataire.“ Zwey 
Dinge vermisst Recensent ungern bey der äussern 
Einrichtung, ein Register und Ueberscbriften, wel¬ 
che die Zahl des Buchs und Titels, auch den In¬ 
halt andeuten. Die Erhardsche Uebersetzung hat 
Letztere und das Register noch machzuliefern ver¬ 
sprochen. Die Pariser Ausgaben des Originals, auch 
selbst die kleine Didotsche, so wie aueb die Leip¬ 
ziger, sind mit beyden Hulfsmitteln versehen. Wie 
sehr dieselben den Gebrauch eines solchen Werks 
erleichtern und die im Lauf der Geschäfte oft so 
kostbare Zeit sparen, weiss jeder praktische Mann! 
Pvecensent wünscht also, dass beyden Bedürfnissen 
bey der officiellen Westphälischen Ausgabe noch ab- 
aeiiolfen würde, ln Absicht der Ueberscbriften kann 
diess nur bey einer neuen Ausgabe geschehen. Das 
Register aber könnte sofort in einem besondern 
Bändchen nachgetragcn werden, wie dieses auch 
bey dem Preußischen Codex geschehen ist. Herr 
Erhard bat versprochen, zu seiner Uebersetzung 
noch einen Supplementband zu liefern, der alle seit 
der letzten officiellen Ausgabe des Code Napoleon 
in Frankreich erschienene Gesetze enthalten soll. 
In die otficielle Westphälische x\usgabe gehören na¬ 
türlich die Gesetze nicht, welche später als die 
Constitution de6 neuen Reichs sind, durch welche 
der Code Napoleon, wie er damals bestand, als Ge¬ 
setz desselben eingefübrt ist. Dagegen enthält die- 
gslbe noch zw6y Baiserliche Verordnungen, welche 

noch vor dieser Epoke ergänzen sind , so wie sie¬ 
ben Königl. Westphälische, den CouC Napoleon nä¬ 
her bestimmende Declarationen. Ohne Zweitel wird 
man diese, obgleich sie im Bulletin des loix zur 
Zeit des Erlasses erscheinen, auch ferner von Zeit 
zu Zeit in Supplementen nachtragen, da sie das 
Westphälische bürgerliche Gesetz ergänzen und fort¬ 
führen. 

Wir bemerken noch, dass ausser dieser Aus¬ 
gabe in drey Sprachen auch noch eine französisch 
und deutsch, und eine blos deutsch erschienen ist. 
Der Preis von ersterer ist 21, von der zweyten 
12, von der dritten 5 Francs. 

VERMISCHTE SCHRIFTEN. 

Ueber Liebe und Eifersucht. Ein Toilettenbuch für 

Damen und Herren. Herausgegeben von Friedr. 

Rurchard JBenek en. Dritte verm. Aufl. Hanno¬ 

ver, b. Ritscher. 1308- 8- 4*5° S. (1 Thlr. 4 gr0 

Auch unter dem Titel: 

IVeltklugheit und Lebensgenuss. Oder : Praktische 

Beyträge zur Philosophie des Lebens Herausgeg. 

von etc. 3t.es Bändchen. Dritte verbess. Auiiage. 

Hannover, bey Ritscher. 1308* 

Wer schon nach den beyden Titeln der vorlie¬ 
genden Schrift, — nach der Zusammenstellung nem- 
lich, die sich im erstem, und nach der Beziehung, 
die sich im andern äusgedrückt findet, — vermuthen 
Wollte, dass das Beste und Edelste über den Gegen¬ 
stand hier nicht zu suchen sey, hätte sich in der 
That nicht geirrt. Andrerseits geschähe aber auch 
dem- Herausgeber Unrecht, wenn man die Sache 
liier durchaus nur leichtfertig und von der niedrigen 
Seife her verhandelt glauben wollte.. Herausgeber 
nennt Hr. B. sich in so fern ganz richtig, dass er, 
unter gewissen, seinem Zweck der Unterhaltung ent¬ 
sprechenden Rubriken, mit Einmischung weniger 
eigener Gedanken , die grösseren oder kleineren Aus¬ 
führungen und Bemerkungen fremde^ Schriftsteller 
zusammenstellt. Da das Buch, nach den wiederhol¬ 
ten Auflagen zu schliessen, zu den nicht unbeliebten 
Lesebüchern gehört, so wollen wir einige nähere Aus¬ 
kunft über Materie und Form desselben geben. 

1. Ueber die Liebe. 1. IVas das unschul¬ 
dige Wörtchen Liebe sich nicht silles gefallen lässt. 
Der spielende Ton, und die Nachlässigkeit im Aus¬ 
druck, welche diese Urberschrift bemerken lässt, 
gehören in die schriftSellerrsche Charakteristik des 

Herausgebers, in so fern derselbe im Buche selbst 
auftritt. Er hat hie und da ein gutes \Vort gespro¬ 
chen; häufig wird aber die gute Lahne bey ihm ein 
plattes Spassen, wobey er sich auch in Rücksicht der 
Sprache weit mehr erlaubt, als selbst der scherzende 
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Ton irgend rechtfertigen kann. Eine grosse Zahl von 
Druck fehl z*«, vorzüglich in den französischen Stel¬ 
len, vermehren das Sündenregister; und lassen in 
Hm. B., wenn man die in der ganzen Anlage des 
Baches bewiesene geringe Sorgfalt liinzunimmt, irey- 
1 ich keinen Schriftsteller erkennen, der auf wöhlge- 
gründeie Achtung Anspruch machen will. — Tjnbe- 
stimmtheit und Vieldeutigkeit dieses TVortes (Liebe). 
Nach Eröffnung des Capitels mit einer Stelle aus von 
üochow's Berichtigungen, die neben der Liebe eine 
Menge von Liebhabereyen aufzählt, und, nach Art 
dieses Schriftstellers, ganz gemeine Gedanken und 
Ansichten mit einem Tone, als seyen sic etwas Neues 
und Besonderes, vorbringt; schwatzt der Herausge¬ 
ber selbst ziemlich nachlässig und unfein über die 
Sache, erzählt mit halben Worten sein eigenes Schick¬ 
sal, und schliesst mit einer Eröffnung, die hier zu¬ 
gleich als Plan und Absicht der Arbeit, insofern der¬ 
gleichen überhaupt dabey klar wurde, und als Probe 
der Schreibart des Herausgebers ihre Stelle finden 
mag. — „Zum Nutz und Frommen meiner Mitmen¬ 
schen, die einmal ähnliche Scrupel über ihre Liebe 
und den Mangel derselben in den Kopf bringen möch¬ 
ten, will ich also das öffentlich bekannt machen, was 
ich von der Liebe gefunden habe, und wodurch ich 
hoffe, ihnen das T)ing etwas kenntlich zu machen, 
eo dass sie denn doch unterscheiden können, was für 
eine Liebe auf allen Fall, welche nur bey gewissen 
Fällen erlaubt ist, und was das für eine Liebe sey, 
bey deren Mangel man gewiss auf einen hässlichen 
Zustand seines Herzens schliessen kann.“ — So we¬ 
nig anziehend das Buch sich hier unter i, zeigt, 
bleibt es auch unter 2. Ueber den Begriff und die 
Natur der Liebe und Verliebtheit (S. 14)» WO den 
grössten Raum (S. 14 — 30) eine aus Meiners philoso¬ 
phischen Schriften vom Jahre 1776 entlehnte unbe¬ 
deutende Tirade einnimmt, in welcher, mit gänzli¬ 
cher Verkennung des wahren Wesens der Liebe, vor 
derjenigen, die eigentlich nur diesen Namen verdient, 
als vor einem Uebermaasse, einer unrühmlichen Ver¬ 
liebtheit gewarnt wird; — da doch ganz eigentlich, 
nach Sache und Namen, das Lieben allerdings ^in 
Verliehen indem Sinne ist und seyn soll, dass darin 
ein Selbstvergessen, als Aufopferung aller Selbstheit, 
vorgeht; und keinesweges ein Berechnen und Ueber- 
legen, wie weit man es mit der Liebe höchstens kom¬ 
men lassen müsse, um dabey in einem ungestörten 
behaglichen Ruhestände zu verbleiben. Man kann 
behaupten, dass derjenige, der das Wesen der Ge¬ 
schlechtsliehe in seiner edeln Gestalt nicht zu durch¬ 
dringen wei9S, auch das Wesen der Liebe überhaupt 
nicht zu erkennen vermöge, da er dieselbe gerade 
in derjenigen Erscheinung verkennt, an welche ihre 
schönste Entwickelung und ihre höchste Erschei¬ 
nung in der irdischen Verhüllung der Geister unab¬ 
änderlich geknüpft worden. Ein anderes Zeichen 
gänzlicher Verkennung ist, wenn die Liebe, wie 
gleichfalls bey Hrn. Meiners, auch auf die feinste 

Art eigenen Genusses «0, das? die Idee derselben 

davon aus- oder darauf zurüchgeh-t, bezo¬ 
gen wird; da ganz.entgegengesetzt die wahre Liebe 
nur das fremde und nicht das eigene Wohl erstrebt, 
und Liebe, am letzten Orte und schlechthin nur 
die innigste Vereinigung (durch Tugend und Schön¬ 
heit vermittelt) zum Gegenstände hat, wenn auch 
der edelste und schönste Genuss in ihrem Gefolge 
ist, oder andrersteits (wie Ilcmsterhuis nach einem 
auch in diesem Buche vorkommenden, jedoch nur 
aus Herder übertragenen, Ausdruck sagt), die Natur 
(auf eine sehr belehrende und berichtigende Weise 
kann man hinzusetzen) gerade im Geschlechts g e- 
uuss mit einem Augenblicke irdischer Vereini¬ 
gung täuscht. Indessen herrscht nicht nur bey 
dem vorgenannten Schriftsteller, und in der be¬ 
merkten Stelle des Buchs, sondern bey Hrn. B. über¬ 
haupt die unwürdige, sehaale und mangelhafte An¬ 
sicht einer auf Eigenliebe berechneten Liebe vor; 
und warnt, wie schon gesagt, hier nicht das Beste 
zu suchen, was über den Gegenstand gedacht oder 
empfunden worden. So wie man aber bey einem 
Schriftsteller ein tieferes, originelleres und kräfti¬ 
geres Denken findet, trifft man auch auf Annähe¬ 
rung zum wahren Begriff, wenn auch die Schei¬ 
dung der Liebe aus der Eigenliebe nicht vollkom¬ 
men geschieht, und z. B. Plattier, in einer hier 
ausgehobenen Stelle ihr Wesen in ein Bestreben 
nach Gemeinschaft und Vereinigung und nach einem 
innigeren Genuss angenehmer Vollkommenheiten setzt; 
wobey übrigens eingeräumt wird, dass dieses Be¬ 
streben in der Geschlechtsliebe am sichtbarsten sey. 
Dagegen war es vielleicht selbst Hrn. B. ein Scherz, 
wenn er einen v. Rochow (S. 32) nochmals auftre- 
ten, und „die Seele ihre specielle Calculatur über 
ihr Verhältnis zum geliebten Gegenstände machen, 
das Vergnügen erst en gros und dann en detail be¬ 
rechnen , und die Summe der Bemühungen dagegen 
abwägen lässt, die dessen Besitz werth seyn möchte 
bey welcher Gesinnung es freylich natürlich ist, 
vor dem Verlieben „als einem Fortlaufen unserer 
Vorstellungen über die Grenzen der Wirklichkeit“ 
zu warnen; als wenn das Lieben in der That etwas 
Anders seyn sollte und könnte. Auf solche grobe 
Entstellung der trefflichsten Anlage im Menschen 
macht in der That ein Veit Weber eine angenehme 
Erscheinung, wenn er in seiner altdeutschen Weise 
sagt: „Was nennt Ihr Liebe? ‘die namenlose Em¬ 
pfindung der Seele, da unser eigenes Selbst uns 
klein und verächtlich vorkommt etc., oder nennt 
Ihr Liebe die Empfindung; wobey man sicher dar¬ 
auf rechnen kann, feist und gesund zu bleiben, wenn 
auch eine Dirne sagt: Ich mag Euch nicht? “ — 
Als zweckmässig und befriedigend wüssten wir in 
diesem ganzen Abschnitt fast nichts zu loben, als 
eine aus dem Hannoverischen Magazin entlehnte 
weitere Auseinandersetzung zwischen Liebe und 
Wollust, und Liebe und Fretmdschaft, die wahr¬ 
scheinlich den edeln und feinsinnigen Feder zum 
Verf. hat. Warum — um beyläufig eine vielleicht 
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nicht verloren gehende Anregung zu machen 
sammelt dieser in zarter, origineller Entwickelung 
des Sittlichen so schätzbare wahrhaft praktische 
Denker nicht seine in genannter Zeitschrift nur 
Wenigen zu Gesicht kommenden trefflichen Auf¬ 
sätze für ein grösseres Publicum, welches sie gern 
ley einander sehen und zusammenhängend benutzen 
würde? Dass die vorangeführte Auseinandersetzung 
gerade bey Hrn. B. ihre Stelle fand, verdanken wir 
sehr wahrscheinlich nur dem Zufälle seines Wohn¬ 
ortes: denn eine Menge unbedeutender Gedanken 
namenloser, wenn auch nicht anonymer Schrift¬ 

steller, die sich in seinem Buche linden, und oft 
nur weitschweifig und plump nachsprechen, was 
feinere Köpfe gesagt haben, und selbst in diesem 
Buche schon von ihnen entlehnt ist, beweisen nur 
au deutlich die allgemeine Zufälligkeit der Aus¬ 
wahl, die nicht durch ein vorgängiges Studium, 
sondern nur durch den Umstand geleitet wurde, 
ob Hrn. B. diese oder jene Schrift oder einzelner 
Aufsatz gerade zur Hand war oder nicht? Wenn 
daher auch die jetzt angezeigte Rubrik des Buches 
so Vieles zu wünschen übrig lasst, was den Ge¬ 
genstand in der That auf einen einigermassen fe¬ 
sten, klaren und würdigen Begriff gebracht hätte; 
so wollen wir lieber hiermit nun überall auf den 
rechten Ernst der Behandlung verzichten, die ganze 
Arbeit für eine mehr scherzhafte Darstellung neh¬ 
men, und die folgenden Rubriken, W'Orin doch 
(wie wir zugeben) Manches noch vorkommt, was 
die erste ergänzt, und freylich bey besserer Anord¬ 
nung dahin hätte gebracht werden können, küizer 
durchlaufen. Unter der Ueberscliriit: 3* Entste¬ 
hungsart, Masken und Schleichwege der Liebe (S. 
4.3) findet sich die Kernstelle von Hume: (die frey¬ 
lich eine erläuternde Anmerkung verdient hätte und 
erhalten haben würde, wenn der Herausgeber mit 
etwas mehr Fleiss und eigener Verwendung die Be¬ 
griffe und Ideen der Leser hätte leiten und bericht 
tigen wollen) „dass Liebe aus Schönheitssinn^ Fort¬ 
pflanzungstrieb und grossmüthiger Zärtlichkeit ent¬ 
stehe, der Anfang zwar mit Jedem geschehen könne, 
doch aber, weil Zärtlichkeit und Achtung mit dem 
Fortpflanzungstriebe sich nicht wohl unmittelbar 
vereinigen könnten, am natürlichsten vom Schön¬ 
heitssinn aus geschehe, als welcher die Natur bey- 
der Theile und daher beyde zu erzeugen auch ge¬ 
schickt sey. “ — Auch von Sidzer ist eine brave 
Stelle aufgenommen. Wie aber eine andere von 

Meister, über Kaprizen der Phantasie in Uebung 
der Wohllust, hier den Ort hat finden können, be¬ 
greifen wir nicht, da sie fast die einzige solchen 
Inhalts im Buche ist, und wir demselben auch das 
beschränkte und negative Lobs, welches wir ihm 
im Eingänge beygelegt haben, bey mehreren Stel¬ 
len solchen Inhalts, nicht ertheilen könnten. — 
Dass übrigens eine Compilation, wie diese, gerade 
weil sie nicht allein das Gute und Beste auswählt, 
merkwürdige Zusammenstellungen zulässt, haben 
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unsere Leser selbst wohl schon bemerkt. Merkwür¬ 
dig war uns in dieser Hinsicht u. A. Feder's, Lich- 
tenbergs und Meiners einstimmige Behauptung oder 
Meynung der Möglichkeit eines entschiedenen Wi¬ 
derstandes gegen das Verlieben in ihrem so wesent¬ 
lich verschiedenen Vortrage. Meiners fühlt sich in 
seiner weitschweifigen Demonstration (S. 70—82) 
ganz unwiderleglich mit solchen Gründen, wie: 
„dass Liebe, die mehr als körperlichen Reiz suche, 
so schnell, um unüberwindlich zu seyn, gar nicht 
entstehen könne, weil man geistige Vollkommenhei- 
ten so schnell gar nicht einsehe! “ Bey Feder heisst 
es nur: dass doch schwerlich behauptet werden 
könne, die Liebe könne, bey einem zum Gebrauch 
seiner Vernunft sonst gewöhnten Menschen, plötz¬ 
lich in aller ihrer Gewalt entstehen u. s. f. Beschei¬ 
dene Behauptungen dieser Art, die den ruhigen und 
tiefen Denker zeigen, vermögen es zu veranlassen, 
dass man mit Zurückrufung ruhigerer Ansichten in 
sich einzuwirken versucht. Aufrufungen wie Lich¬ 
tenberg's : (S. 373) „wie es in der Gewalt des Man¬ 
nes, der Armuth, Hunger, Verachtung seines Ver¬ 
dienstes ertragen, ja seiner Ehre wegen in den Tod 
gehen könne, nicht stehen solle, sich diesem Zuge 
zu widersetzen . . .“ fordern die Kraft zum Wider¬ 
stande auf. Mit Uebertreibungen, Gemeinplätzen 
und breiten Vorhaltungen, die Mängel eigner Em¬ 
pfindung und Erfahrung verrathen, wird aber Nie¬ 
manden in Umständen solcher Art geholfen; vor 
ziiglich, wenn im Gegentheile und zu des Reeens. 
vollkommenem Beyfall, von Männern, wie Wieland, 
behauptet wird (S. 88)» dass es nur eine sinnli¬ 
che Liebe sey, die mit Erfolg bekämpft werden 
könne, ff. Die erste Liebe, Symptome, Geständniss, 
Laune etc. (S. 92) Von Meiners eine gute Schilde¬ 
rung der Kennzeichen der Verliebtheit, obgleich 
übertroffen von der folgenden des de la Chambre. 
Das Buch wrird hier angenehmer, obgleich auch 
hier und fernerhin Unbedeutendes und Wiederho¬ 
lendes vorkommt. — Unter der Rubrik 5. Gewalt 
und Wirkungen der Liebe (S. 142) gibt eine Stelle 
von Mercier ein treffliches Gegenstück gegen seichte 
Raisonnements auf einem abgestorbenen oder nie 
lebendig gewesenen Gefühle gegründet. — I11 die¬ 
sem und dem 6ten Abschnitte: Höchste Entzückung 
der Liebe (S. 174), nach Herder in das gegenseiti¬ 
ge Erkennen und Finden gestellt, ist Manches nach¬ 
gebracht , was von dem Gegenstände den höheren 
Begriff gibt, obgleich es noch immer in dem Ge¬ 
misch dc6 Buches nicht zureicht, demselben eine 
höhere Stelle anzuw'eisen. — 7. Nat •ung und Gift, 
Leben und Tod der Liebe (S. 178). Unter man¬ 
chen guten Stellen von Männern wie KniggeSha- 

kespear, Rousseau, Wieland, (mit welchen indes¬ 
sen zum Theil dem zweyten Abschnitte von der 
Eifersucht vorgegriffen wird,) kommen hier auch 
u. A. Zimm er mann sehe Plattheiten vor. — Die Ru¬ 
briken 8* Beständigkeit und Treue, und 9. Kampf 
des edeln Jünglings bey Untreue etc. sind unbedeu- 
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tend. Dangen sind unter 10. die Briefe an- eine 
y nge FreinMin, die unglücklich liebte (S. 218)» öder 
_ richtiger — in ihrer erwiederten Liebe durch 
zu respectirende Rücksichten gehindert ward , aus 
Eest's Beiträgen entlehnt, in der That interessant, 
und verdienten als Beyspiel eines weisen Beneh¬ 
mens der Freunde einer solchen Person allerdings 
diese Stelle. — Die Recepte und diätetischen For¬ 
schriften für Liebeskranke, nebst einigen Verwah¬ 
rungsmitteln für zärtliche Weiber, die sich schwach 
fühlen (S. 257), unter No. 11. sind nebst dem we¬ 
sentlichen Inhalt der folgenden Abschnitte für die 
Bestimmung des Buches, die der Nebeniitel:angibt, 
nicht unpassend ; so wie der Abschnitt 12. weibli¬ 
che Liebe (S, 268) überschrieben, bestätigt, dass der 
hohe Begriff und die tiefere Einsicht, wie die ed¬ 
lere Ansicht, bey dem Vf. nicht die vorherrschen¬ 
den sind, und seiner besonderen Erfahrung, die 
freylieh die Urtheile in dieser Rücksicht leicht mit 
bestimmt, nicht entsprechen mögen, — 13. Täu¬ 
schungen der Liebe, Klugheitsrcgelu für junge Mäd¬ 
chen (S. 3x1)- 14* Noch einige einzelne Bemerkun¬ 
gen über Wesen, Eigenheiten, Dauer und Nuancen 
der Liebe (S. 322), 15. Tutti- oder Simultanliebe 
(nach Jean Paul, der lreylich mit ganz andern Stel¬ 
len und häufiger in dem Buche reden würde, wenn 
dasselbe einen höheren Geist hätte), Galanterie, Co- 
quetterie, Prüderie (S. 340). Für die treffliche Stelle 
aus Fordyce Predigten werden dem Herausg. seine 
besseren Leser besonders dankbar seyn; und sie ist 
in der That so classiscli und praktisch zugleich, dass 
auch unsere Leser uns ihre Einrückung vielleicht 
verdanken werden: ,,0 du gesetzmässige Liebe, diese 
grosse Erhalterin der Beinigkeit, diese mächtige 
Schmeichlerin der stolzesten Seele, diese gewaltige 
Bändigerin der Wildheit, dieser Alles unterwerfende, 
ja Alles erhöheixde Grundtrieb des menschlichen 
Herzens, der den Stolzen demüthigt, den Hartnä¬ 
ckigen beugt., mit erhabenen Begriffen erfüllt und 
mit einem Muthe beseelt, den nichts überwältigen 
kann — was soll ich mehr'sagen? die den Wilden 
in einen Menschen verwandelt, und den Menschen 
zum Helden erhebt! Welch eine glückliche Verän¬ 
derung würden wir in den Gesinnungen, in der 
Sittlichkeit und in dem Betragen unserer Jünglinge 
wahrnehmen, wenn diese reizende Leidenschaft die 
Stelle jener falschen und strafbaren Galanterie ein¬ 
nähme, die täglich mehr unter uns, zur Schande 
unseres Landes, zum Ekel vor dem Stande der Ehe, 
zum Verlust der Gesundheit und des Vermögens 
um sich greift, und alle Bescheidenheit, Sittsam- 
keit, Jleiligkeit der Seele und Würde des Lebens 
verdrängt'. ,,Wir, unter uns, sind leider in dem 
Falle gleicher Wünsche. Und darum sey auch die 
Wichtigkeit gerechtfertigt, welche Rec. seinerseits 
auf Schriften solchen Inhalts, wie die vorliegende. 

legt, denen freylieh, um bey manchem Guten, das 
sie enthalten, einen reiuep und sichern Eindruck 
zu machen, eine edlere Haltung, und (was d.33 
Erste, wenn auch nicht Alles.ist) mehr Fit iss und 
Sorgfalt in der Bearbeitung z;u wünschen wäre. In-, 
dem wir noch den in ähnlicher Art zusammengetra.- 
genen . 

II. Abschnitt, von der Eifersucht (S. 379) be¬ 
rühren, schliessen wir mit einer dadurch veranlass- 
ten Vergleichung. -Rec-. hat im . Eingänge schon an¬ 
gedeutet, dass er die Eifersucht keinesweges für 
eine unzertrennliche Begleiterin der Liebe, im h'ö> 
heren Sinne, hält. — Des Cartcs (nach einer aus 
Pockels in gleicher Art wie manche andere bedeu¬ 
tende Bemerkung, nur mittelbar hieher (S. 405) ge¬ 
kommenen Stelle) sagt: wir verachten einen Mann, 
welcher auf sein Weib eitersüchtig ist, "weil dieses 
ein Zeichen ist, dass er sie nicht auf eine gute Art 
liebt, und dass er von sich selbst oder von ihr eine 
schlechte Meynung hat. Denn liebte er sie wahr: 
haftig, so würde er nicht die geringste Neigung 
zum Misstrauen gegen sie empfinden etc.“ Spinoza 
nennt die Eifersucht „einen Hass gegen ein geliebt 
tes Ding, der mit dem Neide vergesellschaftet ist;“ 
und drückt so, wenn gleich weniger deutlich, sein# 
gleichlautende Meynung über das Widersprechende 
in der Verbindung der Eifersucht mit der Liebe 
aus. Hr. Pockels (dem wir übrigens Welt- und 
Menschen», auch insbesondere YVeiberkenntniss* und 
viel zugehörige Einsicht und Beobachtungsgabe, 
nur Alles für eine gewisse mittlere Stufe und von 
derselben aus, — nicht absprechen, und welchem 
Herr B. manche schätzbare Bemerkung verdankt) 
wenn er dagegen auftritt, und beynahe,, mit der 
Jungfer Scuderi, die Eifersucht zum Maasstabe der 
Liebe machen will, zu widerlegen, ist hier nicht 
der Ort. Erinnern wollen wir aber ihn und An¬ 
dere, die in gleicher Art urtheilen, an eine Autori¬ 
tät, die ohne Zweifel eine gerade von ihnen respe- 
ctirte ist, an Rochefoucault., bey welchem es sehr 
belehrend heisst: „ln der Eifersucht liegt mehr Ei¬ 
genliebe als Liebe“ (S. 432)> und a*n eine JSJinpn de 

Leuclos (S. 431)’ di© jene belebte Eigenschaft der 
Liebenden auf die gekränkte Eitelkeit, verdrängt 
zu werden; — zurückführt;' oder gar an Shake- 
speare (S. 434), der dieselbe „ein Ungeheuer nennt, 
das keinen audei n h ater und keine andere lllutter 
hat als sich selbst. “ 

Indessen wir gern dazu beytragen, dass die edel¬ 
sten Gefühle der Menschheit in ihrem innersten 
Wesen geläutert und geheiligt bleiben oder werden, 
lassen wir den Ansichten und Beobachtungen einer 
anderen Sphäre ihren relativen Werth, und wollen 
diesen auch der vorliegenden Schrift nicht völlig 
absprechen. 
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LEIPZIGER LIT ER ATU R ZEITUNG 

C II I R U R GIF, 

Franz Xav. Rudtorffer's, der Med. und Chirurgie 

Doctors, ersten Wundarztes und Operateurs an der zwei¬ 

ten chirurgischen Abtheilung des allgemeinen Firanken- 

liauses zu Wien, der Oesterreich, k. k. med. chirurg. 

Josephsakademie daselbst, und Russisch* Kaiser), medic. 

Gesellschaft zu Wilna wirklichen Mitgliedes etc. Ab¬ 

handlung über die Operation des Blasensteines nach 

Pajola’s Methode. Mit fünf Kupfertafeln. 1Q0Q. 

gr. 4. 66 S. und XVI S. Vorrede, Dedic. und Ein¬ 

leitung. (2 Thlr. 8 gr.) 

Der rühmlich st bekannte Verf. befriedigt durch die 

Bekanntmachung derPajola’schen Methode, den Bla¬ 
senstein zu operiren, den allgemeinen Wunsch der 
Wundärzte, und beschenkt uns zugleich mit vielen 
vortrefflichen eigenen Hathschlägen, wodurch diese 
wichtige Operation sehr vervollkommnet worden ist. 
In der Vorrede sagt der Verf., dass Hr. Prof. Pfjola 
seine Methode im allgemeinen Krahkenhause zu Wien 
an Cadavern gezeigt, und auch mehrere Kranke ope- 
rirt habe. Da der Verf. die persönliche Anleitung 
des Ilrn. Prof. Pajola erhielt, sich nachher an Leich¬ 
namen übte, und die Operation auch an Lebenden 
verrichtete, so muss es sehr erfreulich seyn, die 
treue und echte Darstellung der Pajola’schen Grund¬ 
sätze von ihm zu erhalten. Durch die so oft gelun¬ 
genen Operationen sollte man veranlasst werden, ein¬ 
stimmig dieser Methode den Vorzug einzuräumen; 
denn Pajola hat über 500 Mal den Steinschnitt ver¬ 
richtet, und zählt nur tlrey lodte auf 200 Operirte, 
wenn nicht in der operativen Chirurgie der Grund¬ 
satz geltend wäre, dass der glückliche Erfolg einer 
Operation nicht von der Wahl der Instrumente, son¬ 
dern vielmehr von der Hand des Wundarztes abhänge. 
Es muss jetzt auf Abschaffung der chirurgischen 
Werkzeuge, und nicht auf Vermehrung derselben ge¬ 
dacht werden. Leider war cs bisher ein fast ängstli¬ 
ches Bestreben, Instrumente von eigener Erfindung 

Erster Rand. 

zu gebrauchen, und diese nur zu empfehlen. Der 
Geburtshelfer änderte so lange (oder verschlimmerte) 
an einer bisher sehr lange von den besten Meistern 
gebrauchten Zange, bis dass er glaubte, ein eignes 
Produkt zur Welt gebracht zu haben. Der Oculist 
lässt so lange schleifen an den besten Staärmessern. 
mit denen die geübten Hände grosser Operateurs den 
Hornhautschniit unverbesserlich in einem Jahre öfte¬ 
rer machen, als er vielleicht in 10 Jahren Gelegenheit 
dazu bekommen kann, um nur sagen zu können 
mein Sfaarmesser. Das Messerehen wird dann weit¬ 
läufig beschrieben, und ein Iiüpferchcn davon mit- 
getheilt. 

Wenn wir die Pajola’sche Methode nach den 
Werkzeugen beurtheilen wollen, so kann das Unheil 
nicht günstig ausfalicn, indem dieselbe durch zu 
viele Instrumente erschwert wird. Der Meister 
kann freylich mit jedem Instrumente, und nach jeder 
Operation operiren, aber nicht der Anfänger. Was 
mit einem einzigen Messer kann ausgeübt werden, 
dazu müssen nicht so viele genommen werden. Wir 
wollen nun sehen, wodurch sich diese Methode vo* 
den andern unterscheidet. 

I. Jmeige zur Operation. 

II. Auswahl der Zeit zur Operation. Wenn die 
Zufälle nicht zu dringend sind, dann soll man nicht 
in der starken Sommerhitze operiren, wegen des für 
den Kranken so lästigen Übeln Geruchs des abfliessen- 
den Harns. 

III. Die erforderlichen Instrumente. Sie sind 
auf den beygefügten Kupfertafeln abgebildert, und 
®^tid folgende. 1) die leitungssolide, der Urethrotom. 
Es ist das nemliche Instrument, dessen Le Cat sich 
zur Oefiriung der Harnröhre bediente, auf dessen 
Pein ne, die sich auf der einen Fläche der Klinge be¬ 
findet, er das Gorgeret Cystetome dilatoire zur Fur¬ 
che der Steinsonde führte. Siehe Hartenkeils Dissert. 
de Calcul. vesic. urinar. Tab. II. Fig. IV. 2) Der Cy- 
stotom. Dieses Instrument finden wir in Le Cat Rec 
de pieces sur 1. taille. Rouen 1752. und in Harten¬ 
keils Dissert. Tab. If. Fig. IV. abgebildet. Statt dass 
Le Cats Gorgeret Cystotome dilatoire zwey Schenkel 
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hat, um zugleich nach Oeffnung der Blase durch Ent¬ 
fernung derselben mit dem nemlichen Instrumente 
den Schnitt zu dilatiren; so besteht der Cystotome 
nur aus einem Schenkel, und ist mit einer schmalen 
gut schneidenden Klinge versehen, die, wenn sie 
ganz vorgeschoben und mit einer Schraube befestigt 
ist, im breitesten Durchmesser zwölf Linien weit 
von dem Körper des Instruments absteht, und nach 
Erforderniss gestellt werden kann. 5) Das Gorgeret. 
Es ist ein gewöhnliches stumpfes Gorgeret. 4) Das 

Dilatatorium. Siehe Ilartenkeils Dissertät. Tab. II. 
Fig. V. Besteht aus zwey stählernen Stäben, die ab¬ 
gerundet, und in der Mitte mit einem Charnierge- 
lenfve verbunden sind. 5) Zwey grade Steinzangen. 
6) Rin Steinlöjfel. 7) Eine Pincette mit einem Schie¬ 
ber. 8) Zwey gewöhidiche /.irteriennadeln. 9) Eine 
Iniectionsspritze. Die Abbildung der letzten sechs 
bekannten Instrumente ist sehr überflüssig. 

IV7. Verbandstücke. V. IVebenerfordeniisse. Da¬ 
hin gehören : 1. Ein Tisch, auf welchem das Bett 
zur Lage des Kranken bereitet ist. 2. Zwey Binden 
zur Befestigung der Hände und Fiisse. 3. Ein ross- 
harnes Polster, worauf der Operateur kniet. 4* Tin 
Ge fass, zur Aufsammlung des Blutes und des Har¬ 
nes. 5* Tine Schale mit warmen Oele zur Bestrei¬ 
chung der Instrumente. 6. Eine Schale mit lauwar¬ 
mem Gersten wasser zur Einspritzung. 7. EinGejäss 
mit kaltem Wasser etc. 
— VI. Die Geholfen. Wie bey den übrigen Me¬ 
thoden, nur dass der Gehülfe, welcher die Sonde 
hält, an der rechten Seite des Kranken steht. 

VII. Vorbereitung des Kranken. Dahin wird 
das Reinigen des Mastdarms, welches nicht genug, 
um ihn nicht zu verletzen, empfohlen werden kann; 
und das Einbringen der Sonde vor der Operation, um 
sich genau zu orientiren, damit das Einbringen der¬ 
selben bey der Operation leicht und geschwind ver¬ 
richtet werde. 

VIII. Lage des Kranken und Stellung des Opera¬ 
teurs. Es ist eine mehr sitzende. Ist nichts Neues. 
Man sehe nur Hartenkeils Dissert. Tab. III. Fig. I. 

IX. Operation selbst. Die Momente sind: 1) 
Eiuschiebung und Pachtung der Sonde. Ist nicht so 
genau angegeben, als in Eangehbecks Abhandlung 
über eine einfache und sichere Methode des Stein- 
cchnittes. 2) Trennung der Hautdecken und der 
Muskeln; Oeffnung der Harnröhre. Der Hautschnitt 
wird 15 Linien über dem Alter an der Seite der Ra- 
phe angefangen, schief gegen die Tuberositas ossis 
ischii hingefuhrt, und dort beendiget. Nach Le Cat 
einen Zoll über dem After; nach Lai/genbeck ändert- 

• halb bis zwey Zoll unter dem Arcus ossiuin pubis, 
einen Queer- Finger breit vom absteigenden Aste des 
Schaambeins und aufsteigenden Aste des Sitzbeins, 
und beendiget zwischen dem After und der rauhen 
Erhabenheit des Sitzbeins. Bey einem sohhen 
Schnitte wird nie der Bulbus, und, wenn die Mus¬ 
keln in der nemlichen Richtung durchschnitten wer¬ 
den, die Art. pudend. coramun. nicht verletzt wer¬ 

den, J^ajola will bey seinem tiefen Schnitte die pars 

Hi- 

membranacea urethrae nicht dicht an der hinteren 
Fläche der Schaambein - Vereinigung angeschnitten, 
sondern dieselbe näher an der Vorsteherdrüse geöff¬ 
net haben. Es soll die Vorstehendrüse nur allein 
durch ein schneidendes Instrument gespalten, und 
der Blasenhals durch ein Dilatatorium ausgedehnt 
werden. Macht man den Schnitt aber zu weit unter 
dem Arcus, dann nähert man sich dem Masldarm 
zu sehr, und kann ihn leicht verletzen, welches bey 
dem Cystotom um so leichter geschehen kann , da die 
Klinge nicht, wie bey dem schneidenden Gorgeret, 
seitwärts gerichtet ist. Man irrt sich, wenn man 
glaubt, dass bey den übrigen Methoden der Schnitt 
über die Vorsteherdrüse hinausgeführt, und die Häute 
der Blase blutig getrennt werden. Jedes schneidende 
Instrument, mit welchem der Schnitt von aussen 
nach innen gemacht wird, es mag seyn Le Cats Gor¬ 
geret Cystotom dilatoire, oder das Cystotom, oder 
ein Gorgeret, oder Langenbecks Steinmesser, oder 
Kleinsund Mursinnas einfachesScalpell, spaltet nur 
allein die Vorsteherdrüse, und kann nicht schnei¬ 
dend die Häute der Blase beführen, wenn nur die 
Leitungssonde gehörig gerichtet ist, und die Rich¬ 
tung derselben ist ja bey allen Methoden gleich. 
Auch ist es nicht möglich, mit den gebräuchlichsten 
schneidenden Werkzeugen das häutige Collum vesi- 
cae zu trennen , da ihre Schnekle von der Länge ist, 
oder ihr Winkel nur so gross ist, dass sie nur die 
Prostata spalten, und nicht in die Häute der Blase 
eindringen können. Rec. hat, um dieses genau aus- 
zumitteln, nach allen Methoden sehr häufig an Leich¬ 
namen operirt, und sich b^y der Untersuchung nach 
der Operation jedesmal davon überzeugt. Ohnehin 
ist der Unterschied in Hinsicht des Anfanges des 
Schnittes bey den verschiedenen Methoden so unbe¬ 
deutend, dass darin nichts Wesentliches bestehen 
kann. 

Die pars membranacea ist so kurz und liegt so 
versteckt, dass ich überzeugt zu seyn glaube, kein 
Operateur fange den Schnitt allemal in gleicher Ent¬ 
fernung von der Prostata an, und könne den Anfang 
nach Linien berechnen. Ist denn auch das Perinaeum 
einmal nicht länger, als das anderemal? Wenn Pa- 
jola eine blutige Trennung des Colli vesicae vermei¬ 
det, so übt er Le Cats Grundsätze aus, dessen Schü¬ 
ler er ist, und der Verf. dieser Abhandlung legt diess 
Verfahren mit Unrecht als etwas Eigenes der Pajola- 
schen Methode bey. 

Rec. ist sehr dafür, einen solchen grossen Schnitt 
zu machen, aus welchem der Stein mit möglichster 
Leichtigkeit herausgezogen werden kann, ohne dem¬ 
selben mit einem Dilatatorio auszudehnen, und 
diese Grösse wird jetltsrnal erreicht, wenn nur nie 
Vorsteherdrüse blutig getrennt ist. Für das Erwei¬ 
tern mit dem Dilatatorio stimmt er gar nicht, indem 
die Tlieile gequetscht werden, und eine Lähmung 
des Sphincteris vesicae Zurückbleiben kann. 

Wäs kann auch das Ausdehnen zur leichtern Her¬ 
ausnahme des Steins nützen, da die Wiikung auf¬ 
hört, wenn das Dilatatorium weggegeben ist, und 
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die Blase sich wieder zusammen gezogen hat, nach¬ 
dem Corgeret und Zange eingeführt sind ? Soll das 
Dilatiieu zur leichtern Herausnahme des Steins bey- 
tragcn , dann muss es bey dem Heraufziehen selbst 
unternommen werd n, es muss der Stein in die aus¬ 
gedehnte Ocffnung sogleich hineingezogen werden. 
Diess «wird doch vvohi am. besten von der Zange, die 
den Stein gefasst hat, bewirkt? Ein besonderes Dila- 
tatoriuro wäre mithin völlig überflüssig. 5) Einfüh¬ 
rung tief Cystotom. f zur Spaltung der Vorsteher¬ 
drüse. 4) Anziehung der Ecitungssoude ; Einschic¬ 
buna des Dilatatoriumt; Erweiterung des Harubla- 
seuhahe-i. Es wird in die gemachte Ordnung das 
Gorgeref eingeschoben, auf dessen hohler Fläche das 
DilatVitorium eingebracht wild, und der Harnblasen¬ 

hals damit erweitert. 
Also sind aus Le Cat’s Gorgerel Cystotom dila- 

toire drey besondere Instrumente gemacht worden. 
Ilec. sicht den Nulzen dieser Trennung nicht ein, 
und gibt dem Gorgeret Cystotom dilatoire den Vor¬ 
zug, Weil naan mit einem einzigen Werkzeuge drey- 
erlcy bewirken kann. Man spaltet die Vorsteher¬ 
drüse, dehnt den Blasenhals aus, und führt auch zu¬ 
gleich auf dem nemlichen Instrument die Zange ein, 
ohne das öftere Wechseln der Instrumente nölliig zu 
haben. Der Verf. empfiehlt die Sonde nicht eher 
auszuziehen, als bis der Zeigefinger in die Wunde 
eingebraclit, die Blase mit der Sonde niedergedrückt» 
und das Gorgeret der Sonde auf der Furche einge- 
führt sey; weil, wenn man die Sonde gleich nach 
gemachtem Schnitte auszöge, ohne vorher die innern 
getrennten Theile mit dem Finger untersucht zu ha¬ 
ben, ein höchst unangenehmer Zufall sich ereignen 
könne, die Blase sich nemlich durch ein krampxhaf- 
tes Zusamcnenziehen in die Höhe ziehen, der ge¬ 
machte Schnitt sich verengern, und sich von dem 
Finger des Operateurs so sehr entfernen könne, dass 
die Einführung der Zange nicht eher möglich sey, als 
bis die Sonde wieder eingebracht, und die Blase da¬ 
mit heruntergedrückt werde. Dem Verf. begegnete 
dieses bey einer Operation , die er nach Tajolas Me¬ 
thode verrichtete, und gab zu dieser Bemerkung 
die erste Veranlassung. Bey einer andern Operation 
bemerkte er nach beendigtem Schnitte mit dem Cy- 
stotorn, dass der geöffnete Eingang des Harnblasen- 
liulses so hoch nach aufwärts stand, dass derselbe mit 
der Spitze des Fingers kaum zu erreichen war. Er 
brachte sogleich den Schnabel des Gorgerets in die 
Furche der Leitungssonde, und führte dasselbe auf 
diesem Wege in die Blase, wodurch er jenem unan¬ 
genehmen Zutalle auswich. 

Dieser Umstand beweist augenscheinlich das 
Nachtheilige der vielen Instrumente, und das öftere 
Wechsel« derselben bey der Pajolaschen Methode. 
Nie kann sich die Blase: in die Höhe ziehe«, und das 
Aut finden des Einganges in dieselbe erschwert wer¬ 
den, wenn man mit dem Gorgeret Cystotom dilatoire 
operirt. Hat man mit demselben die Vorsteherdrüse 
gespalten, dann wird die Klinge zurückgezogen , die 
Sonde lierausgeuoniuicn, die beyden Schenkel von 

einander entfernt, um den Blasenhals auszudehnen, 
und sogleich auf dem nemlichen Instrumente die 
Zange eingeführt. Ist die Zange in der Blase, dann 
wird das Gorgeret Cystotom dilatoire herausgenom¬ 
men, und die Ausziebung des Steines ohne Schwie¬ 
rigkeit, verrichtet. Rec., der das Glück gehabt bat, 
ein Schüler des grossen Siebolds gewesen zu seyn, 
hat denselben mehreremale an Lebenden nach Le 
Cats Methode operiren gesehen, und oft unter der 
Anleitung dieses grossen Mannes nach Le Cat’s Me¬ 
thode den Steinschnitt an Leichnamen vernichtet, 
erinnert sich noch sehr genau, dass dieser grosse 
Meister immer sehr darauf drang, nach gemachtem 
Schnitte das Gorgeret Cystotom dilatoire herunter 
zu drücken, damit die Blase sich nicht in die 
Höhe zöge. Rec. muss daher schon dieses Umstan¬ 
des wegen, der einem Anfänger, oder einem Ope¬ 
rateur mit einem kurzen Zeigefinger leicht begeg¬ 
nen kann, die Le Catsche Methode der Pajolaschen 
Weit vorziehen. 

5) Einführung der Steinzange und Ausziehung 
des Steines. Der Verfasser empfiehlt, wenn der 
Stein sehr gross ist, um das Ausglitschcn zu ver¬ 
hüten, eine Zange, deren Löffel mehr gebogen sind. 
Der Verfasser operirte einen Priester, der einen 
sehr grossen Stein hatte. Alle Versuche, ihn her¬ 
aus zu nehmen, waren vergebens, obgleich mit ei¬ 
nem geknöpften Messer der Harnblasenhals schon 
erweitert worden war. Wegen der harten Sub¬ 
stanz war es auch nicht möglich, den Stein mit 
der Zange zu zerbrechen. Durch ein sehr geschick¬ 
tes Manöver ward er aber doch herausgebracht. 
Der Verf. packte den Stein mit der Zange, schob 
einen Steinlöffel über demselben in die Blase, und 
führte den Zeige - und Mittelfinger in den Mast¬ 
darm ein. Bey den wiederholten kreisförmigen Zü¬ 
gen mit «er Zange verhinderte die durch den Steiu- 
1 öffc 1 angebrachte Hebclkraft, und der dem Löffel 
entgegenwirkende Druck der Finger das Ausglit¬ 
schen der Zange, und der ungewöhnlich grosse 
Stein ward in Zeit von zwey Minuten ausgezogen. 

Der Verfasser ist mit Recht nicht für die Me¬ 
thode, den Steinschnitt in zwey Zeiträumen zu 
machen, und will, dass die Hindernisse, die die 
Herausnahme des Steines w<- ’ '"-en, gleich nach 
verrichtetem Schnitt beseitiget werden sollen, und 
bestimmt sehr gründlich, dass die Hindernisse eben 
so gut im zweyten, als im ersten Zeiträume Statt 
finden werden, und sogar noch neue hinzukom¬ 
men, je länger der Stein in der Blase bleibt. Ist 
es völlig unmöglich, den Stein bey der Sectio late¬ 
ralis herauszubekommen, weil er zu gross oder 
angewachsen ist, dann wird diese Unmöglichkeit 
im zweyten Zeiträume auch nicht gehoben seyn, 
und es bleibt dem Operateur nur übrig, die Sectio 
alta zu machen, oder den Kranken seinem Schick¬ 
sale zu überlassen; weil es unmöglich ist und un¬ 
möglich bleibt, etwas zu unternehmen. 

6) Reinigung der Blase. 

r>9*] 
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IX. Zjifälle während der Operation: 1) Die 
krampfhafte Austretung des Mastdarmes, während 
der Operation könnte zur Verletzung desselben Ge¬ 
legenheit geben, und es muss derselbe von einem 
Gelnilfen zurückgellalten werden. 2) Der Verf. 
glaubt, dass bey dem tiefen Schnitte eine Verletzung 
eines grossen Gefässes nicht möglich sey. Ree. ist 
aber der Meynung, dass Pajola den SchniLt zu na¬ 
he nach dem aufsteigenden Aste, und nach der 
Rauhigkeit des Sitzbeins führe, und daher leicht 
die Art. pudenda communis verletzt werden könne, 
und hält daher das Verfahren für sicherer, wo der 
Schnitt einen Querfinger breit vom aufsteigenden 
Aste des Sitzbeins entfernt bleibe, und zwischen 
der Tuberositas ossis ischii und dem After beendi¬ 
get werde. Zerschnittene grössere Aeste sollen mit 
derPincette gefast, und unterbunden werden. Diess 
möchte wohl nicht möglich seyn, wenn die Blu¬ 
tung aus der Tiefe käme, und eher die Umstechung 
mit der Nadel, oder das Tamponiren zu empfehlen 
•eyn. 3) Von dem öftern Einführen der Instrumente 
sieht sich manchmal die Blase krampfhaft zusam¬ 
men, welches bey einer einfacheren Methode, wo 
die ganze Operation mit einem Scalpell verrichtet, 
und dann statt eines Gorgerets der Zeigefinger ein¬ 
gebracht wird, nicht zu befürchten ist. 

X. Behandlung des Kranken nach der Ope¬ 
ration. 

XI. Gegenstände, wodurch sich die Operation 
nach Pajolas Methode von den übrigen Operations¬ 
methoden unterscheidet. 

Es soll sich diese Methode durch Folgendes von 
den übrigen unterscheiden: 1) durch die sitzende 
Lage. Schon von Le Cat empfohlen. 2) Durch den 
tiefen fünfzehn Linien hoch über dem After anfan¬ 
genden Schnitt. Möchte wohl mit zvvey Querfin¬ 
ger breit über dem After, oder nach Langenbeck 
anderthalb bis zvvey Zoll unter der Schambeinfuge 
auf eins herauskommen. 3) Durch einen der Vor¬ 
steherdrüse näheren Einschnitt in die Pars mem- 
branacea. Möchte doch wohl nicht immer so ge¬ 
nau nach Linien abzumessen seyn. 4) Durch die 
alleinige blutige Trennung der Vorsteherdrüse, und 
durch die nachherige Ausdehnung des Blasenhalses 
durch das Ausdehnungswerkzeug. Ist Lc Cats Grund¬ 
satz, der durchaus auf einen kleinen Schnitt drang, 
und die übrige Erweiterung des Schnitts mit sei¬ 
nem Gorgeret Cystotome dilatoire verrichtete. Von 
Siebold ebenfalls ausgeübt. 

Die Differenzen der Pajolaschen Methode von 
den übrigen sind daher sehr unbedeutend, und gar 
nicht wesentlich. Es ist die alle, längst bekannte 
Methode des Le Cat, aber bey weitem complicir- 
ter, umständlicher und mit der Gefahr verbunden, 
dass bey dem öfteren Wechseln der Instrumente 
die Blase sich in die Höhe ziehe, und der Eingang 
nicht aufzufinden sey. 

Aus dem Gorgeret Cystotome dilatoire des Le 
Cat sind drey besondere Instiuraente gemacht Die¬ 
ses wird doch wohl keine Verbesserung seyn? Auch 
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sind das Cystotome, das Dilatatorium, und das Gorgeret 
keine Instrumente von Pajcda’s Erfindung. 

XII. p ort heile, welche die Operation des Blü- 
sensteincs nach Pajola's Methode gewährt. 

Der Verf. sagt: Wesentlich sind die Vortheile, 
welche die Operation des Blasensteinea nach Pajo¬ 
la’s Methode gewähret: 1) durch die Lage des 
Kranken senke sich der Stein gegen den Blasenhals 
hin. Die Lage ist sehr zu empfehlen, aber schon 
von Le Cat empfohlen, wie wir aus Hartenkeils Ku¬ 
pfer auch sehen. 2) Durch den tiefem Schnitt 
weiche man den grösseren Aesten der Mittelfleisch- 
echlagader aus. Da der Anfang des Schnittes zu 
wenig diflerirt von dem bey den übrigen Methoden, 
so ist darin nichts Wesentliches zu finden. 3) Eben 
so sicher vermeide man die Verletzung des Bulbus. 
Kann auch vermieden werden bey den andern Me¬ 
thoden. 4) ßpy dem tiefen Schnitt finde man leich¬ 
ter die Pars membranacea. Findet man am besten, 
wenn man den arcus ossium pubis mit dem Zeige¬ 
finger aufsuchet, und grade ist dieses Aufsuchen 
schwerer, je mehr der Schnitt vom arcus entfernt ist. 
5) Wenn der Schnitt tief gemacht und weit vom 
arcus oss. pub. entfernt werde, dann könnten grosse 
Steine eher ausgezogen werden, weil der Raum 
nach abwärts immer weiter werde. Ist richtig, 
aber auch bey den andern Methoden. 6) Die Ope¬ 
ration sey von kürzerer Dauer. Das Wechseln der 
vielen Instrumente hält auf. Dass Pajola eie in sie¬ 
ben bis acht Minuten verrichtet, daran ist nicht 
die Methode, sondern seine grosse durch viele Ue- 
bung erlangte Fertigkeit Schuld. Dass Pajola so 
glücklich operirt, und nur drey Todte auf zwey 
hundert Operirte zählt, diess liegt nicht in der Me¬ 
thode, sondern in seiner Geschicklichkeit, in den 
übrigens gesunden Subjecten, und in den für die 
Operation günstigen Umständen. Unser Verf., der 
doch als 6ehr geschickter Operateur bekannt ist, 
führt in seiner Abhandlung vier nach Pajola’s Me¬ 
thode verrichtete Steinschnitte an, wovon zwey 
Operirte starben. Bey dem einen zog sich die Blase, 
da die Sonde zu früh ausgezogen wurde, in die 
Höhe, und bey dem andern entstand ein Vorfall 
des Afters. Beyde wurden geheilt. Rec. wollte 
keinesweges den grossen Meister Pajola tadeln, er 
bewundert vielniehrseinegrosse Fertigkeit, u.hältihn 
für den grösten Steinschneider; nur wollte er zei¬ 
gen, dass die Methode nicht neu sey, und die In¬ 
strumente nicht von Pajola’s Erfindung seyen. 

KLINIK. 

Anfangsgründe der medicinischen Klinik, von Dr. 

Lrnet Iloril, Künigl. Preuss. Ilofiath, gubstit. or¬ 

dentlichem Lein er der medicinischen Klinik am Colle- 

gio medico-chirurgico, Sub - Director des Klinischen 

Kursus u, s. w. zweytem dirigir. Arzte des Charite — 

Krankenbause* zu Berlin, einiger gelehrten Gcsellschaf- 
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ten in Deutschland und Frankreich, Mitgliede u. s. w. 

II. Thciles 1. Band. Erfurt, in der Henningschen 

Buchhandlung, 1808* IV u. 204 S. 8* (20 gr.) 

Der Verfasser fährt fort ganz nach den aus sei¬ 
nen Beyträgen zur medicinischen Klinik (ater Theil 
Braunschweig lßoo) hinlänglich bekannten Ansich¬ 
ten, in diesen Anfangsgründen der medicinischen 
Klinik, auch die chronischen Krankheiten abzuhan¬ 
deln, wie dieses in Hinsicht der Fieber in dem er¬ 
sten Theile dieses Werkes geschehen ist. Wir kön¬ 
nen daher diesen 2ten Theil ebenfalls nur als eine 
neue Darstellung der in jenem Werke schon vorge¬ 
tragenen Grundsätze ansehen, ja in mehreren Stel¬ 
len weichet selbst der Vortrag in beyden Schriften 
nicht beträchtlich von einander ab. Nur über ei¬ 
nige seit der Erscheinung der Beyträge bekannt ge¬ 
wordene Versuche die Nosologie und Therapie der 
chronischen Krankheiten zu vervollkommnen, ver¬ 
breitet Herr H. hier noch seine kritische Untersu¬ 
chung. Aber immer festhaltend an der dynamischen 
Dichotomie wird jede Abweichung von derselben 
verworfen. Es ist dieser erste Band des 2ten Theils 
der Antangsgründe der medic. Klinik, nur als eine 
Einleitung in die Klinik der chronischen Krankhei¬ 
ten anzusehen, denn in den 11. Cap. welche er in 
sich begreiiet, wird nur von den die chronischen 
Krankheiten zunächst angehenden Veränderungen 
der Säfte und der festen Theile, von der Aetiolo- 
gie und der Eintheilung der chronischen Krankhei¬ 
ten gesprochen — 1. Cap. lieber die primäre Säf¬ 
teveränderung als vermeintliche Ursache der chroni¬ 
schen Krankheiten. Mit den bekannten Gründen 
beweiset der Verf., dass der chemische Gehalt der 
Sältemasse immer durch das dynamische Verhältniss 
der starren Gebilde bestimmt werde und zeigt den 
nachtheiligen Einfluss, den die entgegengesetzte 
Meynung auf die Behandlung chronischer Krankhei¬ 
ten gehabt hat. So weit, allerdings zum Nachtheile 
der Therapie chronischer Krankheiten, die älteren 
Pathologen den Missbrauch, der aus der Annahme 
der Schärfen, als Ursachen von Krankheiten resulti- 
ren kann, getrieben haben, eben so unrecht ist es 
die Veränderungen ganz zu übersehen, welche bey 
der beständigen Wechselwirkung der festen und 
flüssigen Theile endlich in den Säften entstehen 
müssen, Veränderungen, die durch gewisse Arzney- 
mittel offenbar in den Säften entstehen, da selbst 
die Secretionen dadurch umgeändert werden und 
Theile von ihnen in diesen erscheinen ; Veränderun¬ 
gen , die, da die Säfte doch zu der Ernährung der 
festen Theile bestimmt sind, von wichtigem Ein¬ 
flüsse seyn müssen. Herr H. lässt zwar die durch 
Krankheiten der festen Theile bewirkte krankhafte 
Beschaffenheit der Säfte nicht unberühret, eilet aber 
viel zu schnell über diesen wichtigen Gegenstand 
hinweg. Sollte es ungereimt seyn anzunehmen; 
dass z. B. der anhaltende Genuss gewisser Nahrungs¬ 
mittel eine gewisse Mischung der Säfte erzeugt, die 
eine fehlerhafte Ernährung gewisser Organe des Kör« 
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pers zur Folge hat, weil in jenen Nahrungsmitteln 
die Bestandteile fehlen, welche gerade zur normal- 
massigen Ernährung jener Organe, erfordert werden 
und dass man durch den Genuss anderer Nahrungs¬ 
mittel diese fehlerhafte Mischung werde umändem 
können ? So wenig wir läugnen können, dass bey 
dem Gebrauche des Schwefels, des Terpentinöls, 
der Rhabarber, eine gewisse Mischungsveränderung 
in dem Blute und zwar sehr schnell vorgeht, wel¬ 
che die bekannten Erscheinungen bewirket, eben 
so wenig können wir läugnen, dass durch anderb 
Arzneyen und Nahrungsmittel etwas Aehnliches be¬ 
wirkt "Werden könne, wenn gleich unsere bisheri¬ 
gen Untersuchungen noch nicht hingereicht haben 
dieses zu ergründen. Es lässt ßich keine Umände¬ 
rung fester Theile, die krankhaft absondern, denken, 
als durch eine Veränderung ihrer eigentümlichen 
Organisation, vermöge welcher sie geschickt sind 
abzusondern; dieses kann wieder nicht geschehen 
ohne veränderte Ernährung. Ernährung geschieht 
aber durch die Saite, denn nur durch das Flüssige 
geht das Starre über in eine organische Masse. Dazu 
ist aber nicht nöthig, dass die Stoffe auf Stoffe wir¬ 
ken wie Kali auf Säure, durch die Voltaisehe 
Säule beginnt die Wasserzersetzung gewiss in ei¬ 
nem Nu, ohne dass das Metall das Wasser durchdrin- 

“ £tes Cap. Von den Metastasen. Der Verf. 
verwirft die Annahme einer Versetzung einer wah¬ 
ren Krankheitsmethode. Bey Fiebern entsteht di© 
Metastase dadurch , dass die Allgemeinthätigkeit des 
Organismus bedeutend vermindert ist, durch Ver¬ 
schiedenheit des Grades der Verletzung und das her¬ 
vorstehende Ergriffen - seyn dieses oder jenes Organs. 
(S. 21) Die Metastasen bey den chronischen Krank¬ 
heiten z. B, die Entstehung einer Augenentzündung 
nach schnell abgeheilter tinea capitis und mehrere 
andere solche Erscheinungen können wir uns nicht 
erklären. 5tcs Cap. Ueber die Unterdrückung der 
Secretionen und Excretionen. Die fehlerhafte Er¬ 
klärung gewisser krankhaften Erscheinungen aus un¬ 
terdrückten Secretionen allein, wie z. B. Cachexien 
von unterdrückter monatlicher Reinigung verwirft 
der Verf. wie billig, da die fehlerhafte monatliche 
Reinigung selbst erst Folge eines andern krankhaf¬ 
ten Zustandes ist. Doch möchte auch hier bey man¬ 
chen Secretionen und Excretionen wenigstens noch 
zu untersuchen seyn, in wie fern die durch den 
krankhaften Zustand der Secretionsorgane zurückge¬ 
haltenen Stoffe, den krankhaften Zustand verändern 
oder complicirt machen. 4tes Cap. Ueber die all¬ 
gemeine uncl örtliche Vollblütigkeit. Der Verf. be¬ 
kämpft die Vcrurtheile, die Folgen sind der Annahme 
einer wahren Vollblütigkeit, wo doch nur eine 
scheinbare Statt findet und die Anwendung soge¬ 
nannter aullösender und kühlender Arzneymittel. 
Ebenfalls ein grosser Fehler älterer Aerzte, dagegen 
verfallen die jüngeren Aerzte in den entgegenge¬ 
setzten Fehler und laboriren an einer wahren Scheu 
vor dem Aderlässen. Es ist zwar richtig, wie Hr. 
H. bemerket, dass häufig in cluonischcn iuankhei- 
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r.n m Blutstockungen Wirkungen der Krankheit 
ßind, allein man muss öiters die Wirkung wegen 
änderet dringender Umstände und um die Ursache 

dc,<5to leicliter lieben zu können, entfernen. 5*^ 
Ca"p Verstopfungen der Eingeweide. Die gcWoMi. 
che Ansicht der Verstopfungen der Eingeweide 11. 
den verflossenen Zeiten wird angegeben und nach 
den dynamischen Grundsätzen widerlegt. Es ist 
nicht nöthig, dass wir einen Auszug daraus liefe:ri » 
da man dieselbe Stimme in neueren Ze,ten v^lial- 
tie gehöret hat. 6tes Cap, Ueber die krankhaft er¬ 

höhte Sensibilität und Irritabilität als Ursache chro- 
nUcher Krankheiten. Es sind diese. Erscheinungen 
Wirkungen der Krankheiten und »4 daher ganz 

den übrigen Begleitern derselben zu vergleichen, 

“eiche ans sonst nöthige Heilverfahren nicht wm,,«- 
lieh verändern. Wenn aber dieses dynamische Vcr- 

Wirkung der Krankheit seyn soll, wo ist 
a^nn das U«“chliche zu Sachen, Gicht es übet der 
Thätigkeit, die sich in Sensibilität und liiitabilit t 
Sussert, noch etwas Erhabeneres in dem Organismus, 
S n, therapeutischer Hinsicht bey Krankhei¬ 

ten des Körpers vorzüglich zu berücksichtigen is . 
__ Man sieht, wohin nosologische Forschungen tuh- 
ren, wenn ihnen nicht gehörig bestimmte physiolo- 
pische Grundsätze zum Grunde liegen. Wir können 
«flt dem Verf. nicht übereinstimmen, wenn er in 
feien Fällen unbedingt entwederflüchtige oder per. 
trauerte Arzncvmitttl anzuwer.derr empfiehlt, cs 
eiebt Fälle, wo diese durchaue nicht.vertragen wer- 
*3 in denen gewisse Mittelsalze, mineralische Sau- 
cU ’ ,• Anwendung des kalten Wassers nicht allem 
Vorübergehende1 Linderung der Zufälle bewirbt, son- 
dern dS Cur auf die für den Organismus zweck- 
massigste Art befördert. ?tes Cap. Eigenthumllc - 
7eU Ser chronischen Krankheiten, ihre l'orm im All- 
‘JJnen uni deren UamüchfaltigkeU. Enthalt vor- 

ia JlX eine der Erfahrung ganz gemasse Beschrer- 
büfw des verschiedenen Verlaufes dieser Irrankhel- 

ten ° eine richtige Bestimmung der Ursachen der 
Ungewissheit über den Ausgang derselben. Am 
Schlüsse dieses Cap. stellt der Verf. noch den Satz 
auf dass alle chronische Krankheiten, so bald sie 

bis zu einer gewissen Höhe gestiegen sind, nur Ein 
Heilverfahren erfordern, und dass man diese Behaup- 
f* nur für unrichtig erklären könne, wenn man 
ein “Freund von dem symptomatischen \ erfahren 
is, Hoc. kann versichern, dass er nichts weniger 
,, jiesc. ;5t und das er dieser Behauptung doch 

aiif keine Weise seinen Beyfall schenken kann. Er 

glaubt vielmehr, dass derjenige, welcher dieses »«- 
■ nt nur symptomatisch curiret, narn.ich uie all- 

SS&sSSS. •>* *>'*«• t <■“«* <hr KTfc- 
heit bewirkt worden ist, zu entfernen sucht, ohne 
die Ursachen derselben zu heben. Hr. H. versteht 
ganz treflich zu generalisiren, wenn ihm nur die 
latur auch folgen wollte, «tes Cap. Aetwlogle der 
chronischen Krankheiten. Es ist zwar schwierig 
über den Causal - Charakter der chronischen Krank¬ 
heiten etwas Bestimmtes iestzuactzeu, ausserst wahr- 

srheinlich ist es abeV, dass iri defn häufigsten Falle 
eine Verminderung der Allgemeinthätigkeit des Or¬ 
ganismus derjenige Zustand s>y, auf den unsere 
Aufmerksamkeit ‘am meisten gerichtet werden müsse. 
Der Verf. sucht dieses besonders dadurch zu be¬ 
weisen, dass meistens vor dem Ausbruche chroni¬ 
scher Krankheiten schon eine geraume Zeit allge¬ 
meine Schwache vorauszugehen pflegt, dass die mei¬ 
sten chronischen Krankheiten durch ihre Form einen 
Zustand , der auf verminderte Allgemeinthätigkeit 
schliessen lässt, ausdrüeken. dass in den chronischen 
Krankheiten die stärkende Heilmethode von dem 
besten Erfolge sey. Allein dieses Alles beweiset nur, 
dass mit mehreren chronischen Krankheiten vermin¬ 
derte Allgemeinthätigkeit verbunden ist; dass bey 
einer schwachen Gesundheit überhaupt leichter 
Krankheiten entstehen, als bey einer starken, und 
dass bey einem Heilplane, zu welchem so viele Mit¬ 
tel gerechnet werden, wie dieses bey dem stärken¬ 
den Heilplane der Fall ist, bey der Regel; dass 
man mit den Mitteln öfters wechseln müsse, doch 
endlich ein passendes gefunden wird, unter dessen 
Anwendung Heilung erfolgt. Wie viele Krankheiten 
chronischer Art giebt es aber nicht, bey denen wir 
nichts weniger als eine Verminderung der Allge¬ 
meinthätigkeit. wahrnehmen, bey denen wir gar kei¬ 
nen Grund haben anzunehmen, dass gerade Schwä¬ 
che dieses oder jenes Organs die Ursache sey. Häu¬ 
fig genug wird dieser Ausdruck freylich gebraucht, 
allein forschen wir weiter, so finden wir, dass er 
nur gebraucht wird, weil man etwas erklären will, 
wozu die beschränkten Ansichten, die man wählt, 
nicht hinreichen. — Uebrigens wird der Verlauf, 
den mehrere chronische Krankheiten nehmen, im 
Allgemeinen gut geschildert und die Ursachen, wel¬ 
che eine Anlage zu chronischen Krankheiten herbey- 
führen, vollständig und genau angegeben, rotes 
Cap. Ueber die Gelegenheitsureachen der chroni¬ 
schen Krankheiten. Den Ansichten des Vfs. gemäss; 
dass zur Herbeyuihrung chronischer Krankheiten 
eine Herabstimmung der Allgemeinthätigkeit erfor¬ 
derlich sey, werden auch die Gelegenheitsursachen 
in dieser Beziehung, ohne auf ihre specielle Einwir¬ 
kung auf verschiedene Theile des Körpers oder durch 
sie bewirkte verschiedene andere Veränderungen 
Rücksicht zu nehmen, aufgczählt. nies Cap. Ue¬ 
ber die Kintheilung der chronischen Krankheiten. 
Der Verf. prüfet mehrere ältere und neuere Einthei- 
lungen der chronischen Krankheiten und verwirft 
sie. Dieses Schicksal hat auch die neuerlich mit 
vorzüglichem Beyfalle von mehreren Aerzten aufge¬ 
nommene Eintheilung nach dem vorzüglichen und 
hervorstechenden Leiden eines der 3. Hauptsysteme 
des Organismus, nämlich des irritabeln, des sensi- 
beln und reproduktiven Systems. Seine Einwürfe 
gegen diese Eintheilung sind folgende. Man findet 
die Krankheiten in der Erfahrung nicht so getrennt, 
wie man sie in der Theorie vorstellt; wenn Krank¬ 
heiten dieser Art gleich in dem Leiden eines Sy¬ 
stems besonders bestehen, ep-werden sie doch durch 
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das Leiden eines andern Systems oft herbeygefiihrt, beiten, welche auf Verminderung der Lebensthätig- 
z. B. Blutfüsse durch Verletzung der Reproduktion, keit, auf einer Verletzung des dynamischen Verhält- 
Die meisten Krankheiten gehen in Krankheiten der nisses beruhen. 2) Krankheiten, welche auf Ver- 
Reproduktion in ihrem Verlaufe über und selten minderung der Lebensthätigkeit beruhen mit gleich¬ 
zeigen sich Krankheiten, welche man von den Leiden zeitiger Verletzung der Organisation. Diese Verle- 
eines Theilsystems ableitet, selbstständig, man findet tzung des dynamischen Verhältnisses ist als der letzte 
z. B. Epilepsie, Speichelfluss, chronischen Durch- Grund der Krankheiten anzusehen. Häufig, ja fast 
fall beysammen. — Diejenigen, welche diese Ein- immer, gehen Verletzungen und Abnormitäten dei 
theilung annchmen, längnen aber auch gar nicht, thierischen Mischuns hervor, diese Veränderunsen 
dass nicht im Verlaufe der Krankheit mehrere Sy¬ 
steme und Organe an der Krankheit Antheil nehmen 
können, cs wird nur behauptet und ist unumstöss- 
lich gewiss, dass durch Erhöhung und Erniedrigung 
der Allgemeintkätigkeit allein, zwar eine schwache 
Gesundheit, aber keine bestimmte Krankheit her¬ 
vortritt, die unendlich verschiedenen Grade der 
Schwache der Allgemeinthätigkeit beweisen und er¬ 
klären hier gar nichts. Es ist gewiss, dass eine jede 
Krankheit mit Afiektion eines Theils des Organis¬ 
mus ihren Anfang nimmt, dass ein Missverhältniss 
zwischen den einzelnen Organen und Systemen des 
Organismus entsteht und in so fern freylich der 
ganze Organismus und seine Allgemeinthätigkeit 
krank erscheinet, dass man aber nur symptomatisch 
curiret, wenn man auf die Schwäche der Aeusse- 
rung der Allgemeinthätigkeit allein Rücksicht nimmt 
und die Organe, welche primär und vorzüglich af- 
ficirt sind, übersiebet. Dass Leben aussert sich 
nicht ixi einer Thätigkeit, sondern in verschiedenen, 
und wir können nicht aut diese Thätigkeitsäusse- 
xungen wirken, indem wir sie auf ein Princip und 
verschiedene Grade von Stärke und Schwäche des¬ 
selben red.ueiren; nur durch Einwirkung auf die 
verschiedenen Thätigkeitsä'usserungen und die ver¬ 
schiedenen diesen zu Grunde liegenden Verhältnisse 
in der Masse des Körpers, seiner ponderabeln und 
inponderabeln Bestandtheile können wir aut die 
Acusserung des Lebens im Allgemeinen wirken. Nur 
eine oder einige von diesen Thätigkeitsäusserungen. 
und ihre Substrate werden also in Krankheiten zu¬ 
erst verändert und selbst, wenn alle Systeme und 
Organe zur .Mitleidenheit gezogen sind , ist das Ver¬ 
hallen derselben untereinander verschieden, wechselt 
selbst während des Verlaufes einer und derselben; 
Krankheit aut mannichfaltige Weise und eben; des¬ 
wegen ist kein al {gemeingültiger Heilplan für eine 
bestimmte sogenannte Krankheitstorm anzugeben, 
eben deswegen ist der auch von Herrn H. empfoh-r 
lene Wechsf) dj;r, M.edicamente irütkig, was aber,; 
ohne aut jene Ansicht Rücksicht zu nehmen, in ein 
blindes Hin-nnd Hergreiten bald zu diesem bald zu 
jenem Mcdicamente ausartet, und seifist zu der ro¬ 
hesten Empirie iühret. —i Da nun nach, des Verfsi. 
Meynung die verschiedenen älteren und neueren 
Ei nt. heil ungen der chronische» Krankheiten«.fehler¬ 
haft und zu verwerfen sind, ax> behält er die Ein- 
theiiung,beyy Welche, in der Brownischen Theorie 
gegiündet ist und die er schon in seinen Beyträgen 
aufgestellt hat, nämlich in&Classen; j) in Krank- 

sind aber nur für secundär zu halten. — Was- 
nach unsern Ansichten von dieser Eintheilung zu 
halten ist, ergiebt sich schon aus dem, was wir 
oben geäussert haben. — Indem der Verf. seine 
Eintheilung auf die allgemeine Verminderung cler 
Lebensthätigkeit gründet, und die diesem zu Gründer 
liegenden tiefer zu suchenden Veränderungen des 
Organismus übersieht, stellt er eine Eintheilung 
auf, die das Wesen der Krankheiten auf keine W'eise 
erschöpft und aus welcher ein passender und Glück 
versprechender Heilplan nicht hervorgeheu kann. 
Nie wird uns Herr H. überreden können, dass 
durch diese Ansichten, die gleichsam nur auf der 
Oberfläche nosologischer Untersuchungen leicht und 
flüchtig dahin schweben, ein. wahrer und genügen¬ 
der Gewinn für die Therapie chronisoher Krank¬ 
heiten resultire. 

PREDIG T E NI 

Drey Gelegenheits - Predigten in der Universitäts- 

Kirche zu Jena ißo3 gehalten: von D. Johanns 

Christian IVilhelm August i, Prof., der Theologie 

und der orientalischen Literatur zu Jena. Jena, im 

der Cröckerischen Buchhandlung. 1 ßog. gr, 8- 

63 Seiten. 

' * *» -6 i-V. V;f WV. | ‘ ' • V f * •« • 

Mit wahrem Vergnügem zeigen wir diese Pre¬ 
digten eines Mannds an,, der bisher dem gelehr¬ 
ten; Publicum nur durch scharfsinnige ge¬ 
lehrte Arbeiten bekannt war, jetzt aber durch die 
That beweiset, dass sich mit einer so ruhmvollen 
literarischen Thätigkeit die Geschicklichkeit durch 
zweckmässige, durchdachte und; doch populäre Re- 
ligions.-Vor träge zue nützen, sehr wohl vereinigen, 
lasse. In der Vorrede erklärt sich der würdige 
Verf. über seine homiletischen Grundsätze:: ,,lcn 
suche- mich, sagt er, von der engherzigen Kanzel- 
Technologie, worein so viele in unsern Tagen: die 
Kanzel - Theologie verwandeln, eben so sehr zu 
entfernen , -als von der geistlosen; Battologie, wel¬ 
cher sich Andere überlassen. Wer die hanzel zu 
trocknen moralischen Chrien oder zu rhetorischen 
Kunststücken-misbrauehtverdient, nach meiner 
Ueberzeugung, eben so/ wenig den Namen eines 
wahren Predigers, als der seichte Schwätzer, der 
sich in seiner gedankenleerem Worte reite so wohl 
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fällt und auf «eine sogenannte aüsserliche Bered¬ 

samkeit einen so hoben Werlli legt. “ Die erste 
Predigt ist bry der Wiedereröffnung des Gottes¬ 

dienstes in der akademischen Kirche am neunten 

Sonntage nach Trinit, gehalten w orden. Der Verf. 

predigte seit vorigen Sommer, abwechselnd mit 

seinen homiletischen Schülern, in der Universitäts- 

Kirche, und zwar über den Propheten Jesaias. 

Daher alle drey Predigten einen jesaianischen 1 ext 

haben. Die er9te über Jes. 6, 8—15.von dem 
Gebrauche, welchen wir noch in unsern Zeiten von 
dem prophetischen Buche des Jesaias machen können. 
So schwierig und unbequem ein solches Thema in 

einer Predigt auszuftihren dem ersten Anblich nach 

scheinen muss, so hat es docli der Vf. sehr zweck¬ 

mässig mit Rücksicht auf Vergangenheit und Zu¬ 

kunft, dem sehr glücklich gewählten Texte gemäss, 

durebgeführt. Mit besonderer Hinsicht auf diesen 

Text , der den Inhalt des ganzen prophetischen 

Buchs darstellt, wird gezeigt , dass dasselbe zur 

Belehrung, zur Warnung und zum Tröste dienen 

könne; zur Belehrung über die Grösse und Liebe 

der Gottheit und über reine Gottes-Verehrung; zur 

Warnung vor Unglauben, vor Mangel an Vaterlands¬ 

liebe und Gemeingeist, und vor der Herrschaft ge¬ 

wisser Laster, die man nicht mehr verabscheute, 

weil sie die allgemeinen waren; zum Trost bey 

der unendlichen Güte und Barmherzigkeit Gottes, 

bey der verheissnen glücklichem Zukunft, die sich 

nach dem Propheten auf die Hofnung einer bessern 

Gegenwart gründet, und bey der Erwartung des 

künftigen Retters, unsers Heilandes. Die zweyte 
Predigt hatLe eine traurige Veranlassung in dem 

in wenig Tagen erfolgten Selbstmord zweyer Studi- 

renden, und wurde am dreyzehnten Sonntage nach 

Trinit. über Jes. 45, 9-7-12. gehalten. Sie beant¬ 

wortet die Frage: welchen Einßuss der Glaube: 
lass jedes Menschenleben von Gott abhünge, aäj 
lie richtige Schätzung unsers Lebens selbst habe. 
Es wird 1. erklärt , was es heisse: jedes Menschen¬ 

leben hängt von Gott ab (nemlich in Ansehung der 

Zeit, des Schauplatzes und der Besondern Verbin¬ 

dungen und Verhältnisse unsers Lebens), 2. der 

Einfluss dieses Glaubens , dass wir unser Lehen 

weder so hoch schätzen, dass wir, mit dem Ver¬ 

luste desselben, Alles verloren zu haben fürchten, 

noch dasselbe zu gering schätzen (um sich also 

aus thörichter Verblendung oder aus Feigheit, oder 

ans Furcht vor Schande das Leben zu nehmen). 

Jlit zarter schonender Hand berührt der Verfasser 

--1 ummmm■ 

Kleine Schrift. 

Berichte von Augenzeugen über die neuesten Revolutionen 

in Konstantinopel. Berlin, im Kunst- und Industrie- 

Comptoir. »£09. 56 5. ß. (8 gr0 

gfr sind aus dem lüeymütlügen, einer bekannten 
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den trauriger. Gegenstand. aber in dem ganzen Vor¬ 
träge liegt die Anleitung richtig darüber zu den¬ 
ken. Die dritte Predigt wurde am Erndte-Feste 
den drey und zwanzigsten Sonntag nach Trinit. 
gehalten bey Gelegenheit der vom Kaiser Napoleon 
im October der Stadt Jena verheissnen Gnaden- 
Geschenke. Nach Anleitung von, Je«. 42, 22 — 25. 
stellt der Verf. einige Betrachtungen an, wozu uns 
die erfreulichen Hoffnungen des gegenwärtigen Au¬ 
genblicks veranlassen sollen. Es sind, die Betrach¬ 
tung: dass für alles Gute Gott unser höchster und 
letzter Dank gebührt; der Vorsatz: von dem ver- 
heissnen Glück einen weisen Gebrauch zu ma¬ 
chen; die Entfernung des Gedankens, als sey da« 
Glück, w'a3 Einige vorzugsweise erwarten, nicht 
für Alle; endlich — doch da diese Predigt ganz vor¬ 
zügliches Interesse hat, so heben wir den Ueber- 
gang zu dem letzten Theile derselben aus, um zu-» 
gleich die Leser mit der Darstellung des würdigen 
Verfs. bekannt zu machen : „Wir haben bisher un¬ 
sre Hoffnungen als Wii’klichkeit betrachtet, und das 
gerechte Vertrauen zu dem Mächtigen, der bisher 
jedes seiner Versprechen, 60 viel wir wissen, zu 
erfüllen pflegte, lässt uns diess vorau6setzcn. Wer 
wollte auch Misstrauen in eine Güte setzen, die 
wir als den freyen Entschluss eines zum Mitleid 
gegen unverschuldet Leidende gerührten Herzens 
betrachten müssen? Alles spricht vielmehr dafür, 
dass Er, der bey uns so glorreich siegte, auch der 
Stadt nicht vergessen werde, welche seinem glän¬ 
zenden Siege den Namen gegeben hat. Allein die 
Möglichkeit, dass diess geschehe, müssen wir un« 
doch denken. Wie leicht möglich, dass, bey der 
allgemeinen Veränderlichkeit des menschlichen Her¬ 
zens, und bey der Ungewissheit aller menschlichen 
Schicksale, welcher selbst die Mächtigsten der Erde, 
so lange sie Menschen sind, unterworfen bleiben, 
jener 60 deutlich erklärte Entschluss, worauf 6ich 
unsre Hoffnungen stützen , dennoch nicht ausge¬ 
führt würde ? Denken wir uns also die Möglichkeit 
hiervon, so werden wir uns — diess ist die letzte 
Betrachtung — der Hoffnung nicht so hingeben, 
dass wir, in dem Falle, dass sie vereitelt würde, 
uns nicht für ganz unglücklich halten, und allen 
Muth und alles Vertrauen verlieren“ u. s. w. Wir 
schliessen mit dem Wunsche, dass uns der Verf. 
noch oft mit solchen Predigten beschenken möge, 
iu denen ruhige Wärme, edle Freymüthigkeit, und 
eine reine «ich zur rechten Zeit erhebende Rede 
herrscht. 

Zeitschrift , abgedruckt. Wer aber die Berichtsteller 
sind, worauf die Glaubwürdigkeit ihrer Berichte sich 
gründet, das erfährt man auch jetzt nicht. Die drey 
Revolutionen , welche beschrieben werden, sind : die 

vom 28- Mai *8<>7, vom 28. und 29. July i8<>8 und 
vom 14. November >803, di« letzte aiemlich kurz und 
unvollständig. 
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GESCHICHTE. 

Lehrbuch der Landesgeschichte des Fürstenthums 

Bayreuth. Bearbeitet von M. G. IF. A. Fi keu¬ 

scher , ordentl. Prof, der Geschichte zu Bayreuth etc. 

Nürnberg, bey Raspe. i8°7- gr-8* VIII. u. 143 S. 

nebat £ Bogen genealogischer Tafeln. (12 gr.) 

Die Ueberzeugung von der Unentbehrlichkeit der 

vaterländischen Geschichte für den Geschäftsmann 
und für jeden patriotischen Unterthan, bewog den 
fleissigen Verf. , dem es bey seinen historischen 
Vorträgen in diesem Fach an einem schicklichen 
Leitfaden mangelte , zur Ausarbeitung des an¬ 
gezeigten Lehrbuchs. Er lässt zwar unter den 
Arbeiten seiner Vorgänger Scherber's gemeinnützi¬ 
gem Lesebuch für die Bayreuthsche Vaterlandsge¬ 
schichte und von Meyern's Nachrichten von der 
politischen und ökonomischen Verfassung des Für¬ 
stenthums Bayreuth etc. die schuldige Gerechtigkeit 
wiederfahren, findet aber jenes als Grundlage beym 
Vortrag zu weitläufig, und diese letztem in der¬ 
selben Hinsicht zu wenig das Ganze umfassend. 
Doch erkennt er mit Dank den Nutzen, den er so¬ 
wohl aus diesen Schriften, als aus Langes vortref- 
licher, aber leider unvollendeter neuern Geschichte 
des Fürstenthums Bayreuth gezogen, und urtheilt 
von seinem eignen Werk mit so anspruchloser Be¬ 
schaffenheit, dass dasselbe eben deshalb um so mehr 
verdient, als ein Muster einer wohlgerathenen Lan¬ 
desgeschichte aufgestellt zu werden. Wie richtig 
er den Begriff einer solchen Geschichte getasst, 
und mit welchem glücklichen Erfolg er seinen Ge¬ 
genstand bearbeitet: darüber werden unsere Leser 
aus einer kurzen Inhaltsanzeige am besten urthei- 
len können. Nach einer in wenigen Zeilen zusam- 
mengediängten Nachricht von des Landes Lage, 
Grösse, Einwohnern, Klima, Boden, Gebirgen, 
Flüssen und Produkten (S. 1) stellt der Verf. in der 
ersten Periode die älteste Geschichte des jetzigen 
Fürstentbums Bayreuth dar, ,die er bis zur allmä- 

Erster Band. 

ligen Gelangung desselben an das Burggrafthum 
Nürnberg durch die Meranische Erbschaft (1248) 
reichen lässt, und mit der wichtigen Bemerkung 
beschliesst, dass diese Gegenden den ersten Sinn 
für Cultur der Einwanderung der äusserst thätigen 
Slaven verdanken, von welchen Städte und Dörfer 
gebaut, die Viehzucht verbessert, auch schon mit 
Wasch- und Seifenwerken ein Anfang zum Bergbau 
gemacht wurde (S. 2 — 7)* In der zweyten Periode 
wird die Geschichte bis zur Theilung des Burggraf¬ 
thums Nürnberg in zwey Fürstenthümer (im Jahr 
1585) fortgesetzt (S. 8—27). Sehr gut findet man 
hier die erhabenen Verdienste der Burggrafen von 
Nürnberg Zollerischen Stammes , die in der Ge¬ 
schichte insgesamrnt als vortrefliche Fürsten bekannt 
sind, entwickelt; doch ist dasjenige unerweislich, 
Wras der Verf. von frühem Burggrafen vor dem 
zwölften Jahrhunderte sagt ; indem wir den Ur¬ 
sprung der deutschen Burggrafthiimer überhaupt, 
nach unverwerilichen Urkunden , erst gegen die 
Mitte des zwölften Jahrhunderts ansetzen und folg¬ 
lich mit Zuverlässigkeit keinen altern eigentlichen 

®ur8§ra^en von Nürnberg als den Zeitgenossen K. 
Conrad's III., Gottjried von Zollern, angeben kön¬ 
nen. - Die dritte Periode ( S. 28 — 66) umfasst 
den Zeitraum von der Theilung des Burggraflhums 
(l385) unter den beyden Brüdern Friederich VI., 
der in der Folge zur Brandenburgischen Kur ge¬ 
langte, und Johann III. bis auf die Reformation 
(i527)« Von der Freymüthigkeit des Verfs. kann 
die Ueberschriit des sechsten Abschnitts (S. 36): 
Die Markgrafen Casimir und Georg entehren ihre 
Forfahren, und sein Urtheil über die Theilnabme 
des Landes an dem Bauernkriege und die zur 
Dämpfung der Unruhen von dem Markgrafen Ca¬ 
simir gebrauchten strengen Maasrcgeln (S. 42) zur 
Probe dienen. Die Denkwürdigkeiten der Verfas¬ 
sung (S. 43 —66) verdienen sowohl wegen ihrer 
Reichhaltigkeit, als wegen der wohlgetroffenen 
Auswahl des Wissenswürdigsten vorzügliches Lob. — 
In der vierten und letzten Periode setzt der Verf. 
seine Landesgeschichte von der Reformation bis auf 
unsere Zeit fort (S. 67—-143), und liefert auch 

[20] 



S07 XX. Stück. 

liier in gedrängter Kürze eine Menge mannichfalti- 
ger und zum Theil wenig bekannter Nachrichten. 
Dahin gehört z. B. die Bemerkung (S. 68), dass 
Markgraf Georg der Fromme, der die Reformation 
im Lande anfänglich nur aus Eigennutz einführte, 
aus den eingezogenen Kirchen und Klöstern, die 
Messgewande, Perlen und Edelgesteine ungerech¬ 
net, blos an Silber über 2872 Mark gewann, und 
zur Beseitigung des Streites mit dem Bischof von 
Würzburg über den herzoglichen Titel von Franken 
den Gebrauch des Rtcactera erfand ( 1532). Unter 
den zwanzig kurzen Abschnitten, in welche die 
ganze Periode zerfällt, verdient der letzte, der die 
Eigenheiten im Privatleben, den Sitten und Ge¬ 
bräuchen darstellt (S. 138—145)» a^s e^n schätzba¬ 
rer Beytrag zur Culturgeschichte ausgezeichnet zu 
werden. 

J. TV. Grotens Geschichte der Stadt Northeim 

mit einigen Beyträgen vermehrt herausgegeben 

von O. F. Reddersen. Einbek, gedruckt bey 

Feysel, 203 S. ß. (20 gr.j 

Der Herausgeber der angezeigten Geschichte, 
der sich unter der Vorrede: Senator und Garnison- 
Auditeur zu Northeim, unterschreibt, scheint zwar, 
wenn wir nacli der Art des Vortrags, den seltsam 
durch einander geworfenen Allegaten , und viel¬ 
fachen eingeschlichenen historischen Irrthüm-ern ur- 
theilen dürfen, keinen sonderlichen Beruf zum Ge¬ 
schichtsschreiber zu haben; dennoch aber ist seine 
Arbeit nicht ohne alles Verdienst. Die Northeimi- 
sche Chronik, die Groten aus guten und schlech¬ 
ten Quellen zusammengetragen , und 1723 unter 
dem sonderbaren Titel: Tausendjähriger Geschichts- 
Calender des alten Stifts St. Rlasii und der Stadt 
Northeim herausgegeben hat, enthält unter einer 
Menge wenig interessanter Nachrichten verschiedene 
aus ungedruckten, und, wenigstens zum Theil, 
wichtigen Urkunden geschöpfte Angaben, war aber 
so selten geworden , dass mancher kritische Ge¬ 
schichtsforscher seinen Wunsch, von denselben Ge¬ 
brauch zu machen, unbefriedigt lassen musste. In 
dieser neuen Ausgabe finden wir nun die Groten- 
sche Chronik mit grober Schrift, und die von dem 
Herausgeber hinzugekommenen Bcyträge unter je¬ 
dem Absatz des Textes mit kleinern Lettern zu¬ 
sammengedruckt. Unter den gedachten Beytragcn 
sind die erheblichsten: 1) Einige Actenstücke von 
den zu Brunstein gehaltenen peinlichen Halsgerich¬ 
ten (S. 34 — 4°)* -) Eüie merkwürdige lateinische 
Urkunde des Stadtpfarrers zu Northeim vom J. 1554 
(S. 53 — 56), die zur Geschichte der fürchterlichen 
Pest , mit welcher Deutschland und ein grosser 
Theil des übrigen Europa um die damalige Zeit ge¬ 
plagt wurde, benutzt werden kann. 3) Eine Ver¬ 
gleichung der gangbaren Preise verschiedener Be¬ 
dürfnisse im Jahr i447 zur Zeit einer unerhörten 
Theurung und grossen Hungcrsnoth mit denen im 

October ißo6 (S. 7611. f.). 4) Verzeichniss der Nort- 
heimiseben Bürgermeister, so viel deren bekannt, 
nebst Bemerkung einiger Geschichten ihrer Zeit 
und der Jahre, in welchen solche Vorkommen, von 
1235 bis ißo5 ( S. 146 — 168). — Zum Beschluss 
folgt noch (S. 16g —196) ein Nachtrag von Anmer¬ 
kungen und Erläuterungen über verschiedene in der 
Chronik nur kurz berührte merkwürdige Personen 
und Begebenheiten, die jedoch gröestentheils wei¬ 
ter nichts als längst bekannte Sachen enthalten ; 
und (S. 197 — 208) ein ziemlich vollständiges Re¬ 
gister. Nur das Verzeichniss der Northeimischen 
Stadtrnünzen (S. 181 —183)» und des Herzogs Erich 
von Braunschweig - Calenberg Bestätigung der Pri¬ 
vilegien und Freyheiten der Stadt Northeim (S. i83 
— i84) sind zwey Stücke, die dem Geschichtsfor¬ 
scher diesen Nachtrag einigermassen brauchbar ma¬ 
chen können. — Es würde übrigens zu weitläu¬ 
fig seyn, die zahlreichen historischen Irrthümer, da 
z. B. der berühmte Wittekind noch als König der 
Sachsen aufgeführt, der rühm würdige deutsche Kö¬ 
nig Heinrich I. zum Kaiser gemacht, und Herzog 
Heinrich der Zänkische von Baiern, der bekannt¬ 
lich des Kaisers Otto des Grossen Neffe war, für 
dessen Bruder (S. 8) ausgegeben wird, einzeln 
aufzuzählen. Uns genügt die Bemerkung, dass wir, 
bey der ausgebreiteten Belesenheit des Vcrfs. die 
richtige Auswahl und Unterscheidung des mehr 
oder minder Wissenswürdigen und die ersten 
Grundsätze der historischen Kritik fast auf jeder 
Seite vermissen. 

Memoires sur V Ordre de la Toison d' Or et sw 

Vordre militaire de Marie Therese. i8t>8* 

Auch unter dem doppelten Titel: 

Oeuvres melees en Prose et eil vers de S. A. Msgr. le 

Prince Charles deLigne. Tome seizieme. a Vienne 

et se vend a Dresde, chez Walther. — Und: 

Melanges militaires, literaires et sentimentales. 

Tome trentieme. A mon Refuge sur le Leopold¬ 

berg pres de Vienne. i8°8- *96 S. 8- (1 Thlr.) 

In der kurzen, aber charakteristischen Vorrede 
stellt der geistreiche Verf. eine Eintheilung der Rit¬ 
ter in acht Classen auf, die sich, nach histori¬ 
schen Gründen beleuchtet, wohl schwerlich möchte 
rechtfertigen lassen. Desto interessanter und reich¬ 
haltiger an wichtigen Beytragcn zur Geschichte 
des Ritterwesens-ist dagegen das Werk selbst, wel¬ 
ches daher eine ausführliche Anzeige verdient, um 
so mehr, da man hier keine trockne Wiederholung 
längst bekannter Thatsachen, sondern grösstentheils 
mit Witz und Laune angelegte Sittengemälde auf- 
gestellt, Und mannichfältigen Stof zuru Nachdenken 
über die verschiedenen Formen menschlicher Lieb- 
Jingsthorbeiten vor sich findet. Der erste Theil nu- 
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serer Geschichte beginnt mit einer satirischen Er¬ 
zählung des Ursprungs des Ordens des goldenen 
Vliesses, bey welcher Gelegenheit die 24 Maitressen 
und 15 natürliche Kinder des Stifters, Herzogs Phi¬ 
lipp's des Guten von Burgund, nicht vergessen 
werden (S. 5 — 8). Eine sonst schon bekannte Be¬ 
merkung, nach welcher man im Mittelaller zwi¬ 
schen den ehelichen und unehelichen Kindern der 
Fürsten keinen grossen Unterschied machte, wird 
durch den Umstand, edass fast alle Bastarde von 
Burgund .Ritter des goldenen Vliesses waren , be¬ 
stätigt (S. 14)* Unter den Devisen verschiedener 
Ordensritter, die der Verf. anführt, verdienen die 
des Grafen Enge}brecht- von Nassau, der 1504 starb: 
Ce sera moi Nassau (S. 27), und des Prinzen Re¬ 
natus von Oranien, der 1544 vor St. Dizier erschos¬ 
sen wurde: Je maintiendrai Chalons (S. 35), wegen 
des echten Rittergeistes, den sie alkmen, ausge¬ 
zeichnet zu werden. Die Anekdoten, die der er¬ 
lauchte Verf. von mehrern Rittern aus seinem Hause 
beybringt (S. 50 — 56), würden noch unterrichten¬ 
der seyn, wenn sie minder lakonisch vorgetragen 
wären; seine Betrachtungen über das nunmehr er¬ 
loschene Vorrecht der Ritter des goldenen Vliesses, 
von ihrem Ordensmeister über Krieg und Frieden 
«u Rathe gezogen werden zu müssen (S. ,57 11. f.), 
und die kurzen Nachrichten von dem verdienstvol¬ 
len Fürsten Johann von Lihtenstein, der sich in 
und nach der Schlacht bey Austerlitz gerechte An¬ 
sprüche auf einen Platz unter den merkwürdigen 
Männern unsers Jahrhunderts erwarb (S. 60 u. f.), 
sind lesenswerth, und eben so anziehend als der 
übrige Inhalt des ersten Theils, in welchem wir, 
unter andern wichtigen Angaben, noch die Bemer¬ 
kung, nach welcher erst seit achtzig Jahren meh¬ 
rere Personen aus einer Familie zugleich das gol¬ 
dene Vliess erhalten können (S. 61), und die geuear 
logischen Notizen von dem Geschlecht von Bey- 
daels, welches seit der Stiftung die Waffenkönigs¬ 
würde des Ordens bekleidet (S. 62 — 65), auszu¬ 
zeichnen finden. Der zweyte Theil (S. 66—227) 
hat für den Geschichtsforscher einen noch hohem 
Werth als der erste, weil er lauter Auszüge aus 
ungedruckten Urkunden und andern authentischen 
Schriften enthält, die sonst zu Brüssel aufbewahrt 
Wurden, von hier aber mit dem Archiv und der 
Bibliothek des Ordens nach Wien gekommen sind. 
Fast alle diese Auszüge liefern überzeugende Be¬ 
weise von der Strenge der Ordens - Statuten, von 
den grossen Forderungen, die nach denselben, oder 
oft auch nur nach dem Herkommen, an die Can- 
didaten des Ordens gemacht wurden, und von der 
edeln Sorgfalt, mit welcher man über unbeschol¬ 
tene Sittenreinigkeit der Ritter zu wachen, und 
jede unritterliche Handlung, selbst in dem Fall, 
wom der Grossmeister dem Schuldigen bereits ver¬ 
ziehen hatte, zu rügen und zu ahnden gewohnt 
war. Nur einige hier aufgeführte Thalsachen zur 
Probe. Dem Prinzen von Oranien, Ludwig von 
Chalons, wurde 1431 die Aufnahme in'den Orden 
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versagt, weil er im vorhergehenden Jahr bey einem 
Gefecnt bey Dauphine vor dem Feinde gewichen 
war (S. 67). Auch der Grossmeister selbst musste 
es sielt gefallen lassen, von dem Ordcrucapitel we¬ 
gen seines Betragens zur Verantwortung gezogen 
und zurecht gewiesen zu werden, wie aus dem 
Beyspiel Barls des Bühnen, Herzogs von Burgund 
im Jahr 146g erhellt (S. Qo u. f.), der auf verschie¬ 
dene wider ihn vorgebrachte Beschwerden , da 
ihm unter andern Vernachlässigung einer zweck¬ 
mässigen Rechtspflege und Wortbriickigkeit vorge¬ 
worfen wurde, ausdrücklich sich zu bessern gelobte. 
Ein fremder Souverain konnte nicht anders, als mit 
Einwilligung des Capitels seinen eignen Hausorden 
neben dem goldenen Vliess tragen, vermöge eines 
Beschlusses vom Jahr 1473 (S. 89). Im Jahr 143t 
wurde der Ritter Ludwig von Brügge zu einer 
Geldstrafe von 100 Thalern für einige Klöster, und 
noch überdem verurtheilt, dem Oberhaupt und den 
Rittern und Beamten des Ordens eine Abendmahl¬ 
zeit auszurichten, weil er ohne hinreichende Gründe 
von einem Ordensfest ausgeblieben war. (S. 98 u. f.) 
Selbst gekrönte Häupter waren verpflichtet, bey ih¬ 
rer Aufnahme in den Orden auf die Statuten des¬ 
selben zu schwören. Als Kaiser Friedrich III. sich 
weigerte, diesen körperlichen Eid in eigner Person 
zu leisten, 60 wurde ihm im Jahr 1481 blos nach¬ 
gelassen , einen Gevollruächtigten in seine Seele 
schwören zu lassen, und durch eine unter dem 
kaiserlichen Siegel auszuetcllende Urkunde seine 
Beystimmung zu bezeugen und die pünctliche Be¬ 
obachtung aller Ordensgesetze anzugeloben (S. 100). 
Auffallend ist es, dass der Orden auch sogar Kirchen* 
strafen verhängte. Der junge erst dreyzehn Jahr alte 
Erzherzog Philipp der Schöne von Oesterreich wurde 
in einem Ordenscapitel 1491 wegen seiner guten An¬ 
lagen zwar gelobt, zugleich aber wegen seiner lei¬ 
denschaftlichen Neigung zum Spiel getadelt, und 
ihm zur Busse aufgelegt, am Abend desselben Tages, 
an welchem er diese Weisung erhielt, ein Vater unser 
und Ave Maria zu beten. Der Prinz nahm diese 
Ermahnung mit grosser Demuth an, versprach Bes¬ 
serung, und unterwarf sich der zuerkannten Strafe 
(S. 107 u. f.). Ein im Jahr 1497 entworfener, we¬ 
gen nicht erfolgter Einwilligung der Ritter aber 
unausgeführt gebliebener Plan K. Maximilian’s I. 
nach welchem der Orden verdoppelt, und ausser 
den von dem Beherrscher der Burgundischen Erb¬ 
schaft zu ernennenden Rittern, noch eben so viele 
von dem Oberhaupte des deutschen Hauses Oester¬ 
reich aufgestellt werden , und mit jenen gleiche 
Ordenspffichten haben, auch zu Freyburg im Breis¬ 
gau wenigstens alle neun Jahre Capitel haken, und 
zu demselben auch die Burgundischen Ritter zulas- 
sensollten, um über die Angelegenheiten des Ordens 
gemeinschaftlich zu beratschlagen (S. 109_112), 
verdient die Aufmerksamkeit des Geschichtsforschers 
weil er dazu dienen kann , die Grundsätze der 
Oesterreischen Familienpolitik in ein helleres Licht 
zu stellen. Der vorhin erwähnte Erzherzog Philipp 
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der Schöne wurde nach bereits angetreterier Regie¬ 
rung im Jahr 1500 von dem versammelten Ordens- 
capitel wegen des den Rittern geschmälerten Ge¬ 
nusses ihrer Privilegien, und wegen schlechter Ver¬ 
waltung der ungeschickten oder nachlässigen Rich¬ 
tern anvertrauten Rechtspflege in Anspruch genom¬ 
men, und versprach auf diese Erinnerung den er¬ 
hobenen Beschwerden mit Rath und Zuthun der 
Ordensglieder abzuhelfen (S. nß u. f.). Merkwür¬ 
dig ist es, dass der erste Eingriff in die Vorrechte 
der Ritter, nur von ihren Ordensbrüdern gerichtet, 
und ausserdem unter keinem Vorwände verhaftet 
zu werden, von einer Dame durchgesetzt wurde, 
da die staatskluge Erzherzogin Margarethe von 
Oesterreich, während der Minderjährigkeit ihres 
Neffen, des Erzherzogs Karl, den Liebling ihres 
verstorbenen Bruders, Don Juan Manuel: i5A3 zU 
Vilvorden gefangen setzen liess , und ihn, ohne 
sich an die Vorstellungen des Ordens zu kehren, 
nach Wien schickte, wo er auf Befehl K. Maximi¬ 
lians I. noch längere Zeit in einer Art von freyem 
Haft leben musste (S. 130—137). Doch erhielt 
eich der ursprüngliche Ordensgeist noch immer. 
Auf den Antrag des Kanzlers ira Jahr 1516, dass 
man. weil jetzt die Burgundischen Regenten un¬ 
gleich mehr Länder besässen als in dem Zeitpunct 
der Stiftung die statutenmässige/ Zahl der Ritter 
von 31 auf 50 bis 60 vermehren möchte, wurde 
gar kein Schluss gefasst, wohl aber dem Wappen¬ 
könig der Auftrag gegeben, die edeln und lobenswer- 
then Handlungen sorgfältig anzumerken und in eine 
schriftliche Sammlung bringen zu lassen (S. 145 u-f-)* 
Noch 1529 beschwerten sich die Ritter laut darüber, 
dass man den Orden durch die Aufnahme mehrerer 
Spanier und anderer von der Hoheit desselben und 
der Heiligkeit seiner Pflichten nicht gehörig unter¬ 
richteter Ausländer gleichsam herabgewürdigt habe, 
und verlangten , dass daher in Zukunft nur aus 
den Niederlanden oder benachbarten Ländern ge¬ 
bürtige Candidaten aufgenommen werden sollten 
(S. 156 u. f.). Dem Kronprinzen Philipp von Spa¬ 
nien wurde 1545 im Ordenscapitel öffentlich der 
Vorwurf gemacht, dass er seine Geschäfte zu sehr 
ln die Länge ziehe, zum Anzuge viel Zeit brauche 
und die Einsamkeit zu sehr liebe (S. 175 u. f.). — 
Auch der dritte Theil (S. 228—272) in welchem 
wir nichts als Auszüge aus verschiedenen den Or¬ 
den betreffenden Urkunden finden, enthält manche 
für den Geschichtsforscher wichtige Nachricht, 
und wird durch die eingestreuten grösstentheils 
witzigen Anmerkungen des Verfassers auch für 
den Dilettanten anziehend. Besonders interessant 
sind die päbstlichen lndulte (S. 230 u. f.), durch 
welche das Ordenshaupt ermächtigt wurde zu den 
erledigten Stellen ausser dem Cäpitel zu ernen¬ 
nen ; die Vollmacht Kaiser Maximilian’s I. für 
einen gewissen Thomas Isaac, der im Jahr »5o8 
nach London geschickt wurde , um daselbst ein 
kostbares, dem unmündigen Erzherzog Karl zuge¬ 
höriges Kleinod dem König Heinrich VII. von Eüg- 

31* 

land zur Bestreitung’ der Kriegskosten zu verpfän¬ 
den (S. 248 u. f.), und die Actenstücke, Welche 
die Streitigkeiten des Ordens mit dem Churfürsten 
Maximilian Emanuel von Baiern nach dem Tode des 
Königs Karls II. von Spanien betreffen (S. 251 u. f.). 
D er Anhang über den militärischen Marien-There- 
sien-Orden (S. 275 ff.) enthält nicht sowohl histo¬ 
rische Nachrichten, als vielmehr freymüthige Be¬ 
trachtungen über einige in diesem Orden eingeschli¬ 
chene Missbräuche, und eine Vergleichung desselben 
mit den übrigen Europäischen Kriegsorden. 

Geschichte des Krieges zwischen Frankreich und des» 

sen Fundes genossen gegen Preusse?i und dessen Ver¬ 

bündete. (Ohne Angabe des Druckorts.) 1Q0Q. 

214S. (14 gr.) 

Bey allen Bemühungen des ungenannten Verfs. 
den Schein der vollkommensten Uupartheylichkeit 
zu behaupten, schimmert doch sein Bestreben, 
Preussens Politik und Benehmen in einen nachthei¬ 
ligen Schatten zu stellen, an mehr als einem Orte 
durch. Schon in der Einleitung, die eine sonst nicht 
übel gerathene Uebersickt der wichtigsten Staats¬ 
handlungen Preussens. seit dem Tode Friedrichs II. 
enthält, finden wir diese Bemerkung bestätigt (S. r 
— 22), und doch geht am Ende aus dem Tadel, den 
der Verf. nach dem Beyspiel so vieler andern Schrift¬ 
steller über eine Regierung ausschüttet, die in ihrer 
glänzenden Periode vielleicht von eben denselben 
oder doch ähnlichen Stimmen so laut und so un- 
massig gepriesen wurde, weiter nichts als die Bestä¬ 
tigung der alten und niederschlagenden Erfahrung 
hervor: dass nur kurze Zeit und das blosse Zusam- 
mentrejfen einiger ungünstigen Umstände dazu ge¬ 
höre, um die Früchte vieljähriger Anstrengungen des 
menschlichen Geistes und der wohlthätigen Wirksam¬ 
keit ausserordentlicher Talente zu vernichten. Zu 
den historischen Unrichtigkeiten gehört die Behaup¬ 
tung (S. 3), dass der Freyherr von Hardenberg noch 
in der Schule Friedrichs II. gebildet scyn soll. Die¬ 
ser Minister stand noch bey Friedrich Wilhelms II. 
Thronbesteigung in Herzogi. Braunschweigischen, 
und gar nicht in preussischen Diensten. Eben so 
falsch ist es, dass Preussen (S. 16) durch die Erwer¬ 
bung von Hannover Jitr Cleve zwey andere Festun¬ 
gen erhalten haben soll; denn Cleve war nie eine Fe¬ 
stung, gehörte schon seitdem Luneviller Frieden zu 
Frankreich, und ist von dem Verf. wahrscheinlich 
mit Wesel verwechselt worden. Auf die Einleitung 
folgt in sieben Abschnitten die Geschichte der bey- 
den Feldzüge in den Jahren 1806 und 1807. Erster 
Abschnitt. Von den ersten Rüstungen Frankreichs 
und Preussens bis zur Schlacht bey Jena (S. 23 — 67). 
Mit wirklicher Partheylosigkeit schreibt und urthcilt 
der Verf. von dieser unvergesslichen Schlacht, und 
lässt unter andern dem Muth und den Fcldherrnta- 
lenten des Generals von Küchel» der der Schlacht' 
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vielleicht noch eine andere Wendung gegeben hätte, 
wenn er nicht gerade in diesem entscheidenden Au¬ 
genblick gefährlich verwundet worden wäre, voll¬ 
kommene Gerechtigkeit wiederfahren. Zweyter Ab¬ 
schnitt. Begebenheiten nach der Schlacht bis zur 
Capitulation des Generals Blücher (S. 6g—101). 
Wenn hier der Verf. (S. 74) den Prinzen von Wiirten- 
berg tadelt, weil er sich nach dem Treffen bey Halle 
nicht nach Cüstrin oder Stettin, welchen Festungen 
er weit näher stand, als der Fürst von Hohenlohe, 
sondern zum Blücherschen Corps zurückgezogen: so 
verräth diese Bemerkung eben soviel Scharfsinn als 
Sachkunde. Dritter Abschnitt. Ereiguisse bis zum 
Einmärsche der Franzosen in Warschau (S. 10s — 
ic6> Ganz richtig wird es (S. 102) als ein Beweis 
von des Kaisers Napoleon überlegenen Feldherrnta¬ 
lenten und von seinen eben so kühnen als richtig be¬ 
rechneten Planen angeführt, dass er es gewagt, in 
Siidpreussen einzudringen, da ihm doch auf der ei¬ 
nen Seite die schlesischen Festungen, und auf der 
andern Colberg, Danzig und Graudenz im Rücken 
lagen. Vierter Abschnitt. Bis zur Schlacht bey Ey- 
lau (S. 126—15+). Besonders lesenswerth sind hier 
die Acusserungen des Verfs. über die widersprechen¬ 
den Berichte der Kriegführenden Partheyen von die¬ 
ser blutigen Schlacht (S. 133 u. f.), und von den so¬ 
wohl gehofften oder beziehen als wirklich eingetrete¬ 
nen Resultaten derselben (S. 137). Fünf ter Abschnitt. 
Bis zur Eroberung von Danzig (S. 154— 173). Nicht 
ohne Grund äussert der Verf. seine Verwunderung 
darüber, dass in den letzten Zeiten der Belagerung 
von Danzig die Theurung der Lebensmittel in der 
Stadt zu den höchsten Preisen, z. B. des Pfundes 
Fleisch bis zu 1 Thlr. gestiegen, und von den Fran¬ 
zosen dennoch bey ihrem Einrücken so beträchtliche 
Vorrätlie daselbst vorgefunden worden; eine Erschei¬ 
nung, die nach seiner Muthmassung nur aus dem 
bösen Willen der Einwohner erklärbar sey (S. 159)* 
Sechster Abschnitt. Bis zur Schlacht bey Friedland 
(S. 174—195). Von dieser Schlacht liefert der Verf. 
sowohl die französischen als die russischen Amtsbe¬ 
richte, bedauert aber mit Recht den Abgang ausführ¬ 
licher Berichte von unverwerflichen und glaubwür¬ 
digen Augenzeugen, um aus denselben das Dunkle 
und Widersprechende aufklären zu können. Sieben¬ 
ter Abschnitt. Bis zum Frieden zu Tilsit (S. 195 ff-) 
Nach einer ziemlich befriedigenden Anzeige der 
wesentlichsten Friedensartikel beschliesst der Verf. 
sein Werk mit zwey Beylagen (S. 209 ff.), deren 
erste eine Uebersicht des Verlustes der preussischen 
Monarchie durch jenen Frieden, die zweyte aber 
eine Ankündigung verschiedener zur Aufklärung der 
erzählten Geschichte in einem Ergänzungsbande zu 
liefernder Nachträge enthält. 

STAATEN- und LÄNDERKUNDE. 

Neueste Kunde der nordischen Reiche Dänemark, 

Norwegen und Schweden. Nach ihrem jetzigen 

Zustande aus’den beeten Quellen dargestellt von 

Theophil Friedr. Ehr mann. Mit Charten und 

Kupfern. 

Auch unter dsm Titel: 

Neueste Länder- und Völkerkunde. Ein geographi¬ 

sches Lesebuch für alle Stände. Vierter Band. Die 

Königreiche Dänemark, Norwegen und Schwe¬ 

den. Weimar , im Verlage des geograph. Instituts. 

1807* 8- 615 S. (3 Thlr.) 

Bey dem erhöhten Interesse, welches die genaue 
Kenntniss der nordischen Reiche unter den gegen¬ 
wärtigen Zeitumständen gewonnen hat, kann das 
angezeigte Werk aus der Feder eines durch Fleiss, 
Genauigkeit und Sachkunde bereits rühmlichst be¬ 
kannten Schriftstellers nicht anders als vorzüglich 
willkommen seyn. Es zeichnet sich durch Ordnung* 
bündige Kürze und Reichhaltigkeit vor vielen ähnli¬ 
chen Produkten der neuesten Zeit vortheilhaft aus, 
und zerfallt in zwey Hauptabtheilungen, deren erste 
den königl. Dänischen, und die andere den Schwe¬ 
dischen Staaten gewidmet ist. Jene nimmt den gros¬ 

sem Theil des ganzen Werks ein (S. 5 — 39°)» unc^ 
hat wieder 'vier Abtheilungen. I. Allgemeine Ueber¬ 
sicht. 1. Bestandtheile und kurze Geschichte des 
Dänischen Staats in Europa, Lage, Grenzen, Grösse, 
Naturbeschaffenheit im Allgemeinen (S. 1 —10). — 
Dieser ganze Abschnitt kann als eine passende Einlei¬ 
tung betrachtet werden , und würde fehlerfrey seyn, 
wenn sich nicht bey den historischen Angaben einige 
Irrtliiiraer eingeschlichen hätten. So ist es z. B. un¬ 
richtig, dass König Waldemar durch eine Empörung 
seine Macht und selbst seine Krone verloren (S. 7)* 
Die Krone behielt er immer; die Freyheit verlohr er 
durch einen kühnen Ueberfall seines beleidigten Va¬ 
sallen des Grafen Heinrich von Schwerin, und wäh¬ 
rend seiner Gefangenschaft fielen mehrere Städte und 
Ortschaften , die er widerrechtlich an sich gerissen 
hatte, von der Dänischen Herrschaft ab. 2. Einwoh¬ 
ner überhaupt. Ihre Zahl, Abstammung, Cultur, 
Religion (S. n—14). Der Verf. gibt das Total der 
Volksmenge auf 2,463000 Seelen an, so dass aut die 
geogr. Quadratmeile im Durchschnitt nur 253I Men¬ 
schen kommen. 3. Gewerbe, Manufakturen und 
Handel (S. 14—16). 4. Staatsverfassung. König, Hof 
uud Hofstaat (S. 16—22). Hier ist die Blasonirung 
des Dänischen Wappens mangelhaft, und sowohl 
Tinctureu als Farben und Wappenfigitren ohne alle 
Rücksicht auf die Grundsätze der Ileroldskunst ange¬ 
geben. 5. Staatsverwaltung überhaupt. Justizwesen 
(S. 22—-27). Das dänische Gesetzbuch, dem der Vf, 
fast zu grosses Lob ertheilt, wurde schon unter Kön. 
Friedrich 111. 16% vollendet, und von Christian V. 
bloss 1633. bekannt gemacht und eingeführt. 6. Da» 
Finanz - und Kriegswesen (S. 2” — 37)* ff* Das 
Königreich Dunemark. 1. Nam«, Lage, Grenzen* 
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<3/5850 ,(S. .38 — 41')- -• N atufb es eh a fte nh ei t, Klima 
{8. 4a —- 44).. Nach einem Durchschnitt von 26 Jah¬ 
ren kommen in Dänemark auf ein Jahr 130 Regen¬ 
tage und 13 Donnerwetter. 3. Oberfläche des Lan¬ 
des. Berge* Boden und dessen verschiedene Beschaf¬ 
fenheit (S. 44 — 48)- 4* Gewässer, Meere, Flüsse, 
Seen und Canäle (S, 48 — 52). 5. Naturprodukte (S. 
5c — 64). Pferde und Rindvieh , von welchen letz¬ 
tem man $00000 Stück zählt, gehören zu Dänemarks 
vorzüglichsten natürlichen Rcichthümem. 6. Ein¬ 
wohner überhaupt, Schilderung der Dänen , Friesen 
und Holsteiner, ihr physischer und moralischer Gha- 
rahter. Grad der Cultur (S. 64 — 72). — Mit sehr 
passenden Gründen widerlegt der Verf. die Meynung 
des Dänischen Geographen jMalte Brun, der seine 
Landsleute nicht zu dem germanischen Völkerstamm 
gezählt wissen will. 7. Lebensart der Einwohner. 
Landwirtschaft überhaupt, Ackerbau, Gartenbau, 
Viehzucht, Jagd und Fischercy (S. 73—82). 8* 
Künstgewerbe überhaupt. Mechanische Künste und 
Handwerke. Manufacturen und Fabriken. Bergbau 
(S. 83 — 92). — Die Fabrication von mineralischen 
Waaren ist unbeträchtlich; doch verdient die unter 
dem Namen Dänisch Ptoth bekannte schöne rothe 
Farbe, die aus einem besonders zu Scaarup gegra¬ 
benen Ocker gebrannt wird (S. 91), bemerkt zu wer- 
den. (j—14, Handel, Scliilfahrt, Münzen, Maasse 
und Gewichte. Künste und Wissenschaften. Erzie- 
Rungswesen. Sitten und Gebräuche der Dänen und 
Holsteiner. Religionszustand. Staatsregierung. An¬ 
stalten der allgemeinen Fürsorge. Bürgerliche und 
peinliche Gesetzgebung (S. 93—119). 15. Topogra¬ 
phie. Eintheilung de6 Landes, Beschreibung der ein¬ 
zelnen Landschaften , der Städte und anderer bemer- 
henswerthen Ortschaften, a) der dänischen Inseln, 
b) der Halbinsel Jütland, und c) der Herzogthiimer 
Schleswig und Holstein , und der dazu gehörigen 
Graf - und Herrschaften (S. 119 — 202). — In diesem 
topographischen Theile seines Werks lässt der Verf. 
durch Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben 
alle seine Vorgänger weit hinter sich zurück. 111. 
Däs Königreich Norwegen. 1 — 3. Name, Lage, 
Grenzen, Grösse, Naturbeschaffenheit überhaupt, 
Klima, Oberfläche des Landes. Gebürge, Boden 
und dessen verschiedene Beschaffenheit (S, 203 — 
2n). — Hier ist die kurze Beschreibung der Norwe¬ 
gischen Gebirge (S. 209 u. f.), deren natürliche Merk¬ 
würdigkeiten aber bey weitem noch nicht hinrei¬ 
chend erforscht sind, vorzüglich wohl gerathen. 4, 
Gewässer; Meere, Seen, Flüsse (S. 2x2 — 214)- — 
Es ist anmerkenswerth, dass die zahlreichen Norwe¬ 
gischen Flüsse keine andere als hölzerne, sehr leicht 
gebaute Brücken haben, die bloss für Reiter und 
Passgänger dienen. 5, Naturprodukte (S. 215 — 226). 
— Das grösste Stück gediegenes Silber aus dem im 
J. 1623 durch Hirten entdeckten Silberbergwerke zu 
Kongsberg befindet sich im königl. Museum zu Ra- 
penbagen, und enthält 560 Pfund an Gewicht. — 
Unter den wildwachsenden Stauden sind die Hasel- 
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Stauden so häufig, dass die Haselnüsse in Menge aus- 
geführt werden können, — Die kleinen, aber gut 
gebauLen und dauerhaften Norwegischen Pferde 
zeichnen sich durch ihre Geschicklichkeit im Klet¬ 
tern aus, 6. Einwohner von Norwegen (S..227 — 
232). Die Zahl der Einwohner beträgt nicht mehr 
als 902000 Seelen, folglich im Durchschnitt nur 129 
Menschen auf eine geogr. Quadratmeile; welches 
eine sehr schlechte Bevölkerung ist, die sich nicht 
bloss aus der .natürlichen Unwi.rthbarkeit des Landes 
herleiten lässt. 7. Lebensart der Norweger (S, 232 
»—237). 8- 9- Beschäftigungen und Nahrungszweige 
der Norweger, Handwerke, Fabriken, Bergbau, Schiff¬ 
fahrt und Handel (S. 237 — 2.55). Interessant ist die 
Anekdote (S. 242) von der zufälligen Entdeckung der 
Brauchbarkeit des Rennthiermooses zur Bereitung 
eines geniessbaren Mehls, durch eine arme Frau in 
dem Amte B,radsberg, — Norwegen treibt einen so 
bedeutenden Handel mit Fischen, dass im Jahr 1790 
bloss von diesem Artikel für 1,205000 Thlr. ins Aus¬ 
land verfuhrt wurde. 10. 11. Schone Künste und 
Wissenschaften. Erziebungswesen. Religionszustand. 
Bürgerliche Verfassung, Verwaltung und Justizwe¬ 
sen (S. 255 — 261). iQ. Topographie. Beschreibung 
der einzelnen Landschaften, Städte und bernerkens« 
Werthesten Oerter (S. 262—288)- In ganz Norwe¬ 
gen zählt man gegenwärtig nur 22 Städte; es soll 
aber in der Vogtey Tromsoe zur Belebung des Han¬ 
dels von Finnmarken noch eine neue Handelsstadt 
errichtet werden, IV. 1. Die Insel Färöer (S. 289_ 
317). Hier wird (S. 290) ein bedeutender Fehler de» 
sonst so genauen Prof. Hassel gerügt, der den Flä¬ 
chenraum dieser Inseln auf 515 geogr. Quadratmeilen 
angibt, da sie dcch nur 40 geogr. Quadratmeifen, und 
folglich auf eine solche Meile nicht 15, sondern 120 
Menschen enthalten. 2, Die Insel Island (S, 31$_ 
571). Wichtig ist die ausführliche Nachricht von 
dem nur noch wildwachsenden Sandhafer (S. 552 u. 
f.), der durch ordentlichen Anb.au und Cultur gewiss 
merklich veredelt werden könnte. 3. Grönland (S. 

372 —59°)- Die Schilderung des Charakters der ein- 
gebornen Bewohner des Landes, die sich selbst In- 
nuit oder Innuk, d. h. Einwohner, nennen (§. 57$ 
u. f.), ist vorzüglich lesenswerth. Der zweyte 
Hauptabschnitt des ganzen Werks, die Beschreibung 
des Königreichs Schweden hat wieder zwey Untere 
abtheilungen, 4ercn erste in 16 Capiteln so ziemlich 
alles enthält, was zur statistischen Kenntniss Schwe¬ 
dens gehört (S. 391—480). Die Uebersicht der Ge¬ 
schichte ist nicht ganz richtig; wie man sich aus 
demjenigen, was von der Dauer der Calmarischen 
Union, und von Kon. Gustav I. IVasa gesagt wird 
(S. 393)’ überzeugen kann. Desto besser snid die 
Capitel von den Naturprodukten (S. 411 u. f.), von 
den Sitten und Gebräuchen, Nahrung, Kleidung, 
Wohnungen und Vergnügungen der Schweden und 
Finnen (S. 427 m f*)» und von den Kunstgewerben 
und Handwerken und dem Kunstfleiss der Einwoh¬ 
ner in Fabriken und Manufacturen (S. 450 u. f.), dic 
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sich besonders seit des Königs Friedrich Regierung 
sehr aufgenommen haben, gerathen. In der zweyten 
Abtheilung liefert der Verf. eine mit sichtbarem Fleiös 
und gewissenhafter Benutzung der neuesten Quellen 
und Hülfsmittel abgefasste Topographie der Schwe¬ 
dischen Staaten, nach ihren fünf Hauptbestandtei¬ 
len, dem eigentlichen Schweden (S. 432—525), dem 

gothischen Reich (S. 5*5—645)> Nordland oder 
Norrland (S. 545 — 554)» Lappland (S. 554 — 560) 
und Finnland (S. 560 — 572)* Zum Beschluss folgt 
noch eine durch gute Auswahl sich auszeichnende 
Literatur der Kunde von Dänemark, Norwegen und 
Schweden (S. 572 — 588)» ein vollständiges Inhalts- 
verzeichniss (S. 589 — 592)» «Jid ein mit \ieler Sorg¬ 
falt ausgearbeitetes Register (S. 595 — 615). Der 
Charten und Plane sind neun, unter -welchen die 
Plane des Eider- und des Trollhätta- Canals, und 
die Ansicht von Torneä mit der Sonne um Mitter¬ 
nacht, vorzüglich wohlgeraten sind. Die neun 
Kupfer stellen nordische Nationaltrachten, Thiere, 
Eisinseln u. dgl. vor, und nehmen sich durchgehends 
gut aus. 

Germanien, eine Zeitschrift für Staatsrecht, Politik 

und Statistik von Deutschland; herausgegeben von 

D. Aug. Friedr. [Filii. Cr onie, Grossherzogi. Hessi¬ 

schem Geh. Regierungsrath und Prof, der Staats - und Ca- 

meral-Wissenschaften ete., und von D. Marl Jaup, 

ordentl. Prof, des Staatsrechts zu Giessen. Ersten Ban¬ 

des erstes Heft (12 Bog.). Ersten Bandes zweytes 

Heft (n£ Bog., mit durch beyde Hefte fortlaufen¬ 

den Seitenzahlen). Giessen, bey G. F. Heyer. 

1808- gr* 8- 

Ree. glaubt den Plan und die Tendenz dieses 
Journals, von welchem drey Hefte, die nicht ver¬ 
einzelt werden, und zusammen 2 Th Ir. 12 gr. kosten, 
einen Band ausmachen, aus der schon im September 
1807 erschienenen ausführlichen Ankündigung des¬ 
selben als bekannt voraussetzeu zu können. Er be¬ 
gnügt sich daher, bloss den Inhalt der beyden ersten 
Hefte mit einigen eingestreuten Anmerkungen anzu¬ 
zeigen , damit der Leser selbst urlhtilen möge, mit 
Welcher Gewissenhaftigkeit die Herausgeber ihr Ver¬ 
sprechen erfüllen , eine diplomatisch genaue Samm¬ 
lung aller öffentlichen Staatsurkuuden und eine voll¬ 
ständige Uebersicht aller staatsrechtlichen sowohl als 
politischen und statistischen Staatsveränderungen von 
Deutschland zu liefern. Wir finden in diesen beyden 
Heften 1.4 verschiedene Rubriken von sehr mannig¬ 
faltigem Inhalt. I. Neueste Ansicht von Deutschland 
im Ausgange des Jahres 1307. von D. Crome (S. 1 — 
52). Es wird hier eigentlich nur die Einleitung zu 
einer Darstellung des neuesten Zustandes von Deutsch¬ 
land geliefert, deren Fortsetzung, welche die geogr. 

statistische Schilderung von Deutschland, sowohl im 

Allgemeinen als nach seinen gegenwärtigen einzelnen 
Theilen enthalten soll, in einem der nächsten Stücke 
zu erwarten ist. Der Verf. sucht alle Freunde de» 
deutschen Vaterlandes über die Auflösung des alten 
Reichskörpers zu trösten, und sie zugleich von der 
zu erwartenden Fortdauer der Selbstständigkeit der 
deutschen Nation und der ungekränkten Souveräni¬ 
tät ihrer Fürsten zu überzeugen. Es wäre Schmä¬ 
hung, meynt er, behaupten zu wollen, dass ein 8# 
grosses braves Volk, wiedas deutsche, — das erste 
in Europa, wenn seine Regenten dem Beyspiel Karl» 
des Grossen und Friedrichs II. nachgeeifert hätten — 
aus der Reihe der europäischen Nationen ausgestri¬ 
chen seyn sollte. Vielmehr glaubt er, dass Deutsch¬ 
land in seinem neuen durch den Rheinbund begrün¬ 
deten Staatenverein unter den Schutz des Französi¬ 
schen Kaisers selbstständiger und mächtiger sey» 
werde, als in seiner vorigen Verfassung, und dass 
der Einfluss des grossen Beschützers der Souveräni¬ 
tät der einzelnen deutschen Regenten eben so wenig 
Abbruch thun könne, als die Verbindung mit Frank¬ 
reich der Selbstständigkeit der Königreiche Holland 
und Neapel. Er unterstützt seine Behauptung mit 
den eignen Worten des Kaisers Napoleon , der in sei¬ 
nem Schreiben an den Fürsten Primas vom 11. Sept. 
1806. ausdrücklich sagt: Les affaires interieures de 
chaque Fiat ne Nous regardent pas —• Les priuces 
de La confedcration du lihiu sont des Souverains — 
— Nous enteudons en rieu nous arroger la portion 
de Suter ainete, qu' cxercoit V Rmpereur d' Allemagne 
comme Suzerain. — Zur vollständigen Auslegung 
dieser wichtigen Erklärungen ist es vielleicht nicht 
überflüssig in Erinnerung zu bringen, dass nach dem 
deutschen Staatsrecht die cigenthümlichen Hoheits- 
reclite des deutschen Reichsoberhaupts keinesweges 
bloss aus dem Begriffe der Oberlehnsherrschaft (Bro- 
domiuium feudorum Imperii), sondern vielmehr aus 
dem Wesen der Majestät selbst herflossen. II. Decla¬ 
ration über die staatsrechtlichen Verkältnisse der un¬ 
ter Grossherzogi. Hessischer Souveraiuität stehenden 
vormals Reichsständischeu Lande und Gebiete und 
deren Besitzer, der nunmehrigen Staudesherren; d. 
d. Darmstadt den 1. Aug. 1Q07. ( S. 33 — 69). III. 
Marl Dalberg, Beyspiel deutscher Fürstenger echtig- 
keit (von einem Ungenannten) enthält eiire Rechtier- 
tigung des Fürsten Primas gegen die Beschuldigung, 
dass der Plan, den Mitgliedern des vormaligen Reichs¬ 
kammergerichts ein Driltheil ihrer Besoldung abzu¬ 
ziehen, von ihm herrühre (S. 70 — 3°)* IV. Gedan¬ 
ken eines Patrioten über die etwaige (etwanige) Liu- 
führung des Code Napoleon in unsemi deutschen 
Fat erfände; mit einer Nachschrift von D. Jaup (S. 
31 — 104). Der Verf. glaubt nicht, dass der Cod& 
Napoleon in seinem ganzen Umfange, z. B. in der 
Lehre von der Erbfolge, wo er ganz besondere in 
Frankreichs republikanischer Verfassung sich grün¬ 
dende Verordnungen enthält, in Deutschlands Ge¬ 
richtshöfen bequem eingeführt werden könne. Di» 
Nachschrift von D. Jaup (S. 90—1045 liefert theii* 
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einige Beytrage zur Geschichte des Code Napoleon 

mid°seiner Einführung in fremden Staaten, theils 

eine Rüge verschiedener Unrichtigkeiten, die sich 

in ein paar Recensionen in der Halleschen Lit. Zeit, 

eingeschlichen haben, theils endlich, Vorschläge 

und fromme Wünsche fyr die bevorstehende Ver¬ 

besserung der deutschen Gesetzgebung. ^ V. Nach¬ 

richt über die Grossherzogi. Hessischen Kammerzie¬ 

ler von S. (S. 105—112) Auffallend ist es, dass 

hier (S. 110) eine Landgrafsehaft Hessen aufgetuhrt 

wird, dergleichen es bekanntlich im deutschen Reich 

nie gegeben hat, VI. Constitution des Königreichs 

JVestvhalen, französisch und deutsch, mit den Ab¬ 

weichungen des Projekts, und mit einer erläutern¬ 

den Nachschrift. (S. 113—*74) Sie ist wörtlich 

aus dem Bulletin des Lois du Royaume de fVest> 

phalie No. 1. abgedruckt, und enthält die Abwei¬ 

chungen des Projekts, welches den im Herbst 1Q07 

nach ÖParis berufenen Westphälischen Deputirten 

vorgelegt wurde, um Bemerkungen darüber einzu¬ 

reichen, in den unter dem Text befindlichen No¬ 
te^ _ Die von guten staatsrechtlichen Kenntnis¬ 

sen zeugende Nachschrift ist. theils der Darstellung 

der Vorzüge dieser Constitution, theils der Entwi¬ 

ckelung der Eigentkiimlichkeiten gewidmet, durch 

welche sic sich von der Grundverfassung anderer 

im Ganzen auf ähnliche Weise organisirter Födera¬ 

tiv-Staaten des französischen Kaiserreichs unterschei¬ 

det. (S. 148—174) VII. Vorstellung der Kammer¬ 

gerichts - Advocaten und Procuratoren an den Für¬ 

sten- Primas, ihre Pemionirung betreffend, mit An¬ 

merkungen. (S. 175 — *92) Anmerkungen zu 
dieser durch keine haltbaren Rechtsgrunde zu un¬ 

terstützender d. 12. Oct. 1807 erhobenen Forderun¬ 

gen zeigen sehr gut die Unstatthaftigkeit derselben. 

VIII. Pintheilung des Königreichs IVestphalen. (S. 

1()3 —196) Das ganze Königreich zählt 1,912503 

Einwohner. — Im zweyten Heft folgt: IX. Ueber 

die Errichtung eines obersten Bundestribunals Jur 

die Staaten des rheinischen Bundes; von dem Reichs- 

kammergerichts - Assessor von Kamptz. (S. 197 

228) Eine trefliche Abhandlung, deren verdienst¬ 

voller Verfasser sich durch Sachenkenntniss, Gründ¬ 

lichkeit, und ächten deutschen Patriotismus gleich 

vorteilhaft auszeichnet. Nach seinen Vorschlägen 

soll jenes Tribunal der ordentliche, Gerichtsstand 

aller Bundesfiirsten für alle gegen sic zu erhebende 

Klagen; oberster Cassationshof für die höchsten 

Tribunale der Bundesfürsten, so oft die querela 

nuilitatis, denegatae vel protractae iustitiae ein- 

tritt, und Ober-Appellationsgericht für die Länder 

derjenigen Bundesglieder seyn, welche der Errich- 

£Ung einer dritten Instanz nicht gewachsen sind* 

Ungern vermisst Rec. die Ideen des Veits, über die 

zweckraässigsten Anstalten zur Execution der von 

dem Bundes - Tribunal zu fällenden Urthelssprü- 

che. Denn das wenige, was er (S. 204) von der 

unbedingten durch keine Recurse zu hemmenden 

Execution der Erkenntnisse desselben sagt, erschöpft 

diesen wichtigen Gegenstand nicht. X. Verord¬ 

nung über die Verhältnisse der unmittelbaren Reichs¬ 

ritter und der übrigen adlichen Gerichtsherren in 

dem Grossherzogthum Hessen, vom 1. Dec. igoy 

(S. 229 — 257) Die ehemalige unmittelbare Reichs¬ 

ritterschaft wird durch diese Verordnung in ihren 

Rechtsverhältnissen dem landsässigen Adel vollkom¬ 

men gleich gesetzt, und ihr mithin auch die Frey- 

heit ohne landesherrliche Erlaubniss in fremde Kriegs¬ 

dienste zu treten entzogen. XI. Verzeichniss der 

Kammerzieler der Fürsten des Rheuilundes. Erste 

Lieferung, von B. und S. (S. 258 — 285). Wir fin¬ 

den in dieser ersten Lieferung die Kammerzieler 

von allen denjenigen Ländern, welche gleich bey 

der Entstehung des rheinischen Bundes durch die 

Akte vom 12. Jul. 1806 Be6tandtheile desselben wur¬ 

den, angegeben. XII. Statistische Schilderung der 

Bestandtheile des Königreichs IVestphalen in staats- 

wirthschaftlicher Hinsicht, von JD. Crome (S. 236 

— 331). Der fleissige Verf. betrachtet die schnelle 

Organisation des aus so vielen ganz heterogenen 

Bestandtheilen zusammengesetzten Königreichs West- 

phalen mit Recht als ein auffallendes Gegenstück 

zu der verschrieenen deutschen Langsamkeit, und 

lässt bey jeder Gelegenheit den Vorzügen der preus- 

sischen Staatsverwaltung in Hinsicht auf die Be¬ 

förderung der Cultur und des Nationalreichthums 

m den durch den Tilsiter Frieden abgetretenen und 

zu jenem neuen Reich geschlagenen Ländern voll¬ 

kommene Gerechtigkeit wiederfahren. In den fol¬ 

genden Stücken ist die Fortsetzung und Vollendung 

dieses interessanten Aufsatzes zu erwarten. XIII. 

Steht den Standesherren das Fiskus - Recht zu? 

von D. Jaup. (S. 332 — 372) Mit Beziehung "auf 

die Worte der Bundesakte, (tous les droits seigne- 

riaux et Jeoaaux non essentiellement inherens a la 

souverainete), die den mediatisirten Fürsten und 

Grafen ihre ausserwesentlichen Hoheitsrechte Vorbe¬ 

halten, wird die Frage bejahend beantwortet. XIV 

Allgemeine Ueher sieht der zu dem Fürstenthum Ober¬ 

hessen gehörigen SouverainitäU - Länder. Mit einer 

Nachschr ß von JD. Crome (S. 575_^iG) Dip 

beygefügte Tabelle enthalt eine genaue Angabe der 

zu jenen Ländern gehörigen Städte, Dörfer und 

Höfe, der Häuserzahl und Bevölkerung, letzterein 

Hinsicht aut Alter und Geschlecht, Dienstboten und 
Religionsverwandte geordnet. 

Gewiss kann diess Journal auch neben $0 man¬ 

chen ähnlichen recht gut bestehen und manche nütz¬ 
liche Aufklärungen geben. 
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2x. Stück, den 17. Februar 1809. 

N A T U R L E II R E ~ 

Fr. Albr. Carl Grerts, vomiali'gen Professors zu Halle 

Grundriss der Naturlehre, herausgegeben von 

£. Gottjr. Fischer etc. mit 16 KupFertaf., 5te 

sehr vermehrte Ausgabe. Halle, bey Hemmerde 

und Schwetschke, igoß. Roo S. g. 

D iese abermalige Ausgabe eines schon längst be¬ 

kannten und sehr schätzbaren Lehrbuchs der Na- 
turlehre hat durch die Erläuterungen, Zusätze und 
Verbesserungen manches einzelen $phens und olt 
ganzen Capitels des neuen Herausgebers olmstreitig 
gewonnen, besonders was den mathematischen Theil 
dieses Werks betrift; nur scheint sie dem Rec. nicht 
immer aphoristisch genug, sondern oft im Gewände 
einer Commentation abgefasst zu seyn, welches dem 
Ganzen dieses zum Vortrage gewidmeten Werks 
nicht recht angemessen ist. Auch würde Rec. das, 
was bloss zur Geschichte der Wissenschaft nur noch 
bey den einzelnen Gegenständen gehören kann, vom 
Systeme getrennt, und ersteres weggelassen haben, 
wodurch das Werk noch gedrängter und zum Vor¬ 
träge kürzer geworden wäre, ohne dabey in der 
Hauptsache zu verliehren. Wozu z. B. die Beschrei¬ 
bung des Florentiner Thermometers im $. 500» 
es vom Herausgeber selbst als ganz unbrauchbar und 
untauglich angegeben ist — desgleichen die ältere 
Theorie der Gasbildung durch den Wärmestoft etc. ? 
wozu noch die isoste Figur unter den Kupferer¬ 
läuterungen etc. Die 8 neuen Metalle, als das Co- 
lumbium — Tantalium— Cererium — Nicolanum— 
Osmium — Iridium —— Rhodium — Palladium etc. 
sind als problematische Körper nur noch erst in ei¬ 
ner Note beygefügt. Gegen die Behauptung des 
Verf. $. 121 , dass der Grund der wesentlichen und 
specifiischen Verschiedenheit der Grundstoffe bloss in 
der verschiedenen Intensität der ursprünglichen 
Grundkräfte gesucht werden müsse, excipirt der 
H erausgeber und sagt, dass blosse Verschie¬ 
denheit in der Intensität anziehender und abstossen- 

Erstor Bund. 

der Grundkräfte auf blosse mechanische, nimmermehr 
aber auf materielle Verschiedenheit der Körper führe 
— denn wie möge man den Unterschied zwischen 
Oxygengas und Azotgas , die in ihren mechanischen 
Eigenschaften so wenig und in ihren chemischen, 
ao weit verschieden sind, aus diesem Princip deut¬ 
lich zu machen im Stande seyn? Wie möge man 
daraus erklären können, warum sie bald vollkom¬ 
mene, bald unvollkommene .Salpetersäure, bald Sal¬ 
petergas, bald oxydirfes Stiekgas, bald atmosphäri¬ 
sche Luit bilden? Hier reiche man offenbar mit 
einer bloss graduellen Verschiedenheit der Grund¬ 
kräfte nicht aus. Rec. ist stets auch dieser Meynung 
gewesen. Im Zusatze zum 132. $phen heisst es — 
dass die Expansibilität des Wärme-und Lichtstoffes, 
blosse Hypothesen wären, weil wir von diesen Stof¬ 
fen gar keine eigentlichen sinnlichen Vorstellungen 
hätten: (aber bestimmt denn die blosse Wägbarkeit 
die sinnliche Vorstellung?) — Sehr wahr unter den 
Zusätzen des 144* 5- heisst cs -— die einfachsten Na¬ 
turgesetze aufzufinden ist zwar unstreitig das höch¬ 
ste Ziel des Naturforschers — aber möchten doch die 
Physiker auch erwägen, dass zu frühes Vereinfa¬ 
chen, ehe man noch eine hinlängliche Kenntniss von 
den Erscheinungen hat, nie vom Gerichtshöfe der 
Logik gebilligt werden könne, und dass es zu un¬ 
vermeidlichen Irrthümern führen müsse. — ln der 
Anmerkung zum 16g und 195. Jjphen entschuldigt 
sich der Herausgeber, warum er in diesen $phen, 
die die Verwandtschaftslehre nach Bergmann ent¬ 
wickeln, nicht die jetzt als richtiger anerkannte An¬ 
sicht des Bertholet aufgenommen, und nur etwas 
Weniges davon in der Note beygebracht habe: (Aber 
Hec. ist nicht dadurch befriedigt worden; er erin¬ 
nert den Herausgeber an die vormaligen häufigen 
Klagen, die man über Lichtenbergs Ausgabe des 
Erxlebenschen Handbuchs der Physik sehr allgemein 
erhob — wo auch das alte Unrichtige immer im 
Texte von Auflage zu Auflage iortgdührt wurde, 
Fremde in dieser Wissenschaft dadurch mit den fal- 
chen Ansichten erst bekannt wurden und nicht im¬ 
mer durch die Noten davon wieder frey und los 
gemacht werden konnten — und wodurch noch 

[2t] ‘ - 
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überdiess einBuch, das zu Vorlesungen bestimmt war, Note zum 798 ß. wird die sehr allgemeine Mey- 
xnehr Noten als Text erhielt. Eigentlich sollten nung, als sey Newton der Urheber der Ematia- 
alle als unrichtig erwiesene Ansichten in solchen tions- Theorie des Lichts, berichtiget. — In der 
Lehrbüchern nicht mehr mit erwähnt werden — Electricilätslehre giebt der Herausgeber der Syrrnne- 
wider ungern Wunsch erhalten oft nicht diese den rischen Ansicht den Vorzug vor den übrigen Hypo- 
Bevfall der Leser und bleiben eher und fester diesen. S. 633 erhält der Condensator, Co.llector 
hängen, als die mit boygebrachten Berichtigungen. 

So würde es auch jedem Besitzer dieser neuen 

Ausgabe angenehmer gewesen seyii, die treilichen 

neuen Erfindungen zuweilen nicht bloss angeführt 

und citirt, sondern hinlänglich extrahirt zu lesen. 

Z. B. ß. 349 , neben den daselbst angeführten älteren 

Methoden, das specif. Gewicht fester tropfbarer Kör¬ 

per zu finden , die Methode, in Gläsern mit ein- 

geriebenen Glasstöpseln abzuwägen, die nicht nur 

ihrer Genauigkeit, leichten Ausführbarkeit und Ein¬ 

fachheit wegen empfohlen wird, sondern von der 

auch gesagt wird, dass sie alle Aräometers, in so 

fern man dadurch specif. Gewichte bestimmen will, 

-i'tbcrjlüssig mache. So würde mancher Leser statt 

im (j. 409 auf die Vergleichung, die van Swinde 11 

nach den angeführten Erfordernissen einer guten 

Luftpumpe angestellt hat, sich verwiesen zu sehen, 

lieber das Resultat vom Herausgeber hier selbst an- 

' gezeigt zu finden gewünscht haben, ß. 488 heisst 

es — nur dem Gemeingefühle und keinem andern 

Sinne können wir den Wärmestoff darstellen -— (Rec, 

sollte aber glauben, dass die Ausdehnung, die der 

Wärmestoff in den erwärmten Körpern hervorbringt, 

z. B. in einer melall. Kugel, die dann nicht mehr 

durch den Ring geht, durch den sie zuvor durch¬ 

fiel — im wedgwdödschcn Thoncylimler -— im Spi- 

rituslherinometer an der Scale etc. in allen diesen 

Fällen durchs Auge wahrnehmbar, d. i. emptun- 

den wird, sonach durch noch einen andern Sinn 

entdeckt würde, ß. 598 Gegen den Vf. und de Luc 

behauptet der Herausgeber aus mehreren Gründen, 

dass zu der Entstehung ei..er gleichförmigen Mi¬ 

schung des Dunstes mit der Luft eine auflösen¬ 

de Kraft, der Luft allerdings notlnvendig sey. 

(jd 601 bemerkt der Herausgeber sehr wahr, 

dass es zwar sebr viele Stoffe gebe, welche 

durch blosse Einwirkung der Wärme in ausdehn- 

same Dünste verwandelt’ werden können; aber dass 

man nicht einen einzigen Steffi:’ nennen könne, der 

»bloss durch Einwirkung der Wärme permanent 

ausdehnsam würde. Boy jeder Lüflentbiiidung finde 

man entweder eine Zersetzung oder eine Zusam¬ 

mensetzung oder Bevcles. $. 763 Die Schwierig¬ 

keit, warum wir die Gegenstände nicht verkehrt 

Wahrnehmen, da doch das Bild derselben auf der 

Netzhaut verkehrt liege — desgleichen warum wir 

mit c Augen die Gegenstände nicht doppelt sehen' 

— und die der Verb gehoben zu haben wähnt, ist 

zwar vom Herausgeber als nicht gehoben gezeigt 

Worden, aber Rec. muss gestehen, dass er sich 

auch noch nicht belehrter dadurch fühlt; er hat bey 

einer andern Gelegenheit seine Ansicht davon in 

diesen Blättern mitgetheilt — vielleicht war sie aber 

.auch dem Herausgeber nicht genugihuenci! In der 

und Duplicator eben keine grosse Bewunderung, 
wie es gewöhnlich seither war — sondern das 
Bennetsclie, Saussürscbe, Voltaische Elektrometer 
nebst Coulombs Waage sollen bey der Beobachtung 
schwacher Elektrici.täten weit mehr Sicherheit, ge¬ 
währen. — Ira 1,460. ß. heisst es — jede Theorie 
über den Magnetismus ist bis jetzt unzureichend 
gewesen: noch sind unsere Kenntnisse über die Er¬ 
scheinungen selbst nicht weit genug vovgerückt und 
die Thatsachen selbst noch nicht geu ug vervielfäl¬ 
tigt — (wohl, aber unter diesen Urrjstanden sollte 
man doch auch desto mehr bemüht eeyn, von al¬ 
len Bemühungen Anderer Notiz gu nehmen — 
Rec. hat über vieles in den SLeinhhusserisehen Beob¬ 
achtungen und Versuchen, die in, Gilberts Annalen, 
im Voigtsehen Magazine, in den Schriften der 
Leipziger Ökonom. Societät und Kn Witteubergiseben 
Wochenblatte etc. zerstreut sich befinden, und die 
hier ganz mit Stillschweigen übergangen werden, 
Belehrung angetroffen und die Aussicht, dass wenn 
auf diesem Wege foiwgegangen wird , jene 
Klage in dem Umfange vielleicht nicht mehr Statt 
haben dürfte.) 

M A THEMA TI 2L 

Heber die wahre TdcirStellung des JDißereniial- Cal- 

cids von Carl E uzen geig er, Professor der Ma¬ 

thematik und Physik am königl. Gymnasium zu An», 

bach. Einladungsschrift zu denen von dem Gym¬ 

nasium zu Ansbach auf das Kamen sfest Sr. Maj. 

des Königs von Bayern veranstalteten Fe y etliche- 

keiten. Ansbach, 1808- 55 S. 4, 

Nach des Herrn Verf. Urtheile findet der An¬ 
fänger, welcher die höhere Mathematik nach den 
gewöhnlichen Lehrbüchern, z. B. Kästners oder 
Karstens studiren will, beträchtliche Schwierigkei- 
ten, welche zu besiegen nicht wenig. Muth und 
Beharrlichkeit erfordere. Diese Schwierigkeiten 
entstanden fast alle aus dem darin aufgestellten 
Begriffe vom unendlich Kleinen ufid Grossen, den 
nicht nur die altern Geometer mit einer' beynyhe 
ängstlichen Sorgfalt vermieden, sondern auch viele 
neuere grosse Analysten als unstatthaft erklärten. 
Aus dieser Ursache sey auch in allen unser» Lehr¬ 
büchern die Differentialrechnung unvollkommen, 
und nicht mehr dem gegenwärtigen Zustande die¬ 
ser Wissenschaft angemessen dargeslellt. Die Ber¬ 
liner Akademie habe diese Schwierigkeit wohl ge¬ 
fühlt, und deswegen im Jahre 1754 diesen Gegen¬ 
stand zu einer Preisfrage gemacht. Der Schrift des 
Herrn LS Hu Hier, welche den Preis davon trug, und 
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worin die HifFerentiaTreelinung auf. Gränzver- 
bähnisse gegründet wird, ertheilt der Hr. Vert. 
zwar xias gebührende Lob, halt selbige aber den¬ 
noch nicht ganz dem jetzigen Zustande der 
Analvsis für angemessen, weil diese W issenscbai t 
ein für sich bestehendes Ganze ausmachen soll, des¬ 
sen Lehren auf fremdartige, z. B. geometrische 
oder mechanische Gegenstände zwar angewendet, 
nicht aber darauf gegründet seyn dürfen. Hierin 
b in Rec. Hm. IVB. nicht ganz beystimmen. 
Die b eyden grossen Capitelf, woraus die ganze reine 
Mathematik besteht, nämlich Arithmetik und Geo¬ 
metrie, greifen mit ihren Lehren so genau in ein¬ 
ander ein, dass keine ganz unabhängig von der an¬ 
dern vorgetragen und erlernt werden kann, und 
die Analysis insbesondere ist ,eine aus Arithmetik 
und Geometrie zusammengesetzte Wissenschaft. 
Zwar bedarf die Elementar- Arithmetik, innerhalb 
der Gränzen, in welche man sie gewöhnlich ein- 
zuschliessen pflegt, weder der BeyhuUe der Geome¬ 
trie, noch einer andern; mathematischen Disciplin, 
aber schon die Elementar - Geometrie bedarf der 
Beyhülfe der Arithmetik. ln den beyden Trigono- 
metrieen treten Arithmetik und Geometrie in die 
innigste Verbindung, und in der hohem reinen Ma¬ 
thematik treten nicht selten Fälle ein, wo bey arith¬ 
metischen Ratzen die Zuziehung geometrischer Be¬ 
griffe und Lehren erforderlich ist, wie z. B. bey 
dem Cotesischcn Lehrsätze, und der Summation 

der unendlichen Reihen von der Form -— 4---4- 
l arj * r\ uir * 

1 _-j- . . . . welche bekanntlich von der Quadra- 
2 -n ' ' • ' 
tur des Kreises abhängt. Selbst mechanische Be¬ 
griffe können in der' reinen Mathematik mit Vor- 
tbeil zu Hülfe genommen werden, wie z. B. die 
Lehre vorn Schwerpunct bey Guldins Regel (wel¬ 
che Kästner mit Unrecht für 1 2 unnütz erklärt hat) 
und der Berechnung des körperlichen Inhaltes und 
der Seitenflächen schief abgeschnittener prismati¬ 

scher Körper. 
La Orange, fährt der Verf. fort, habe in seiner 

'Theorie des Fonctions analytiq'ues diesen Fehler 
glücklich vermieden, indem er fcfey dem Vortrage 
der Gründe der Dmerenliälrechnnng weder den Be¬ 
griff von Gränzverhältnisseu, noch vom Unendlichen 
zum Gründe lege, sondern alles auf die Entwicke¬ 
lung der Functionen in Reihen begründe. Dieses 
sey der einzig richtige Gesichtspunkt, den man 
beym Vorträge dieser Wissenschaft immer im Auge 
behalten, und bey der Bearbeitung eines dem ge¬ 
genwärtigen Zustande derselben angemessenen Lehr¬ 
buches zum Grunde legen mus^e. La Gr. Werk selbst 
sev nicht für Anfänger, weil darin alle Gegenstände 
nur aus dem höchsten Standpunkte angesehen, und 
in der grössten Allgemeinheit abgehandelt seyen. 
Seine Absicht sey daher, den Weg zu zeigen, wie 
ein Lehrbuch der Hitler-r.iiaRechnung nach la Gr. , 
Ansicht btarbeilet, und die Grunde derselben An¬ 

fängern so deutlich als möglich dargeslellt werden 
können, 

La Gr, geht bekanntlich von dem Satze aus, 
dass, \y> nn t'(x) irgend eine Funktion von x, mit- 
lnn f ( x —j—) ) dieselbe Funktion von x-j-i bedeutet,, 
man allemal die Gleichung 

(©) f(x-bO = K*),pi qi2 *3 4" • • • 
annehmon könne, wo p, q, r u. s. w. Llos von x, 
nicht aber von i abhängige Grössen sind. Die Be¬ 
stimmung dieser Funktionen wird bekanntlich im 
Taylorschen Satze gelehrt. Da la Gr. Rechtferti¬ 
gung dieser Annahme für alle nur möglichen Funk¬ 
tionen vielen sehr einsichtsvollen Analysten nicht 
Gniige leistet, so legt der Verf, nachdem er vorher 
in No. i das Nöthigste über die Bedeutung des Wor- 
tes Funktion und deren Bezeichnungen erinnert hat, 
in No. 2 eine andere noch allgemeinere Annahme 
zum Gruude, wodurch er noch einige andere Vor- 
thiüle in Rücksicht der Verkürzung des. Vortrags er¬ 
halten zu haben behauptet; er setzt nämlich 

O) f(x-i~s) = X-jr-X s-j- X" s(s-w,)-|-X's(s-w) 
( S - 2 w ) -j- .... 

wo X, X', X", X" zwar von x und w, nicht aber 
von s abhängige Grössen sind, mithin die Grösse 
w auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens ganz 
willkührlich ist. Dass diese Ajmiwhme zulässig sey, 
rechtfertigt er dadurch, dass sich nach selbiger die 
Grössen X, X’, X", Xw u. $. \v. bes irnmen lassen*. 
Setzt, man nämlich in dieser Gleichung statt 3 nach 
u. nach die Werthe o, w, 2 w, 3« u. s. w. u. der Kürze 

f(x-j—ui) —f(x) _(G^^^ (f(x-f w)-if(x) 
wegen 

(4 

w 

f(x) und allgemein 

Cn) rn^ 
f (-+»)—f(x)_ 

— f.x, so dass also 

von den Grössen f(.x), f(x), f(x), f(x) u. s. w. 
jede folgende aus der zunächst vorhergehenden auf 

eine und die nämliche Art abgeleitet wird, so findet 

sich X— f(.x), X’ = hl},X"zz: f(xL Xm== 

CA 
f tx) u. s. 

1. 2 

C*) 

145 iS- 

W. und demnach ist 

(1) (<b."-f(«+o=f(=o+ü(x)+<p(i)± 
pa>+... 

1. 2. 3. 

Dass diese Bestimmung der Grössen X, X', X" 
u. s. W. richtig ist, sobald die Annahme (})) zu¬ 
lässig ist, ist zwar keinem Zweifel unterworfen, al¬ 
lein der Schluss: „ Weil nach der Annahme ; j)) 
sich die Grössen X', X' u. s. vv. bestimmen lassen, 
so muss selbige zulässig seyn,“ befriedigt Recens, 
nicht; ihm dankt, dass die Schwierigkeit, die sich 
bey der Annahme (0) von la Gr. findet, dadurch 
keineswegts gehoben, sondern nur auf eine andere 

[>*] 
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Seite geschafft ist. Uebrigens will Rec, die Rich¬ 
tigkeit der Formel ((5) nicht abläugnen, weil sich 
selbige, sobald man den Taylorschen Satz als er¬ 
wiesen annimmt, daraus ableiten lässt, und, genau 
betrachtet, nichts anders als die bekannte Interpo- 
lationsreihe ist, glaubt aber doch, dass man bey 
der Annahme von w nicht zu willkiihrlich verfah¬ 
ren könne, weil, wie sich bald zeigen wird, so¬ 
bald man w zu gross annimmt, die Reihe (<3) in 
vielen Fällen unrichtige Resultate gibt. Uebrigens 
folgt aus der Reihe (4), dass 

dffrvn o> w (4) 
—— f(x) — iwfx-(-fw2fx — i»! i(x)-|- .. • 

dx 

und allgemein 

dn ( f(x) ) 

liehen Faktor, der bey gedachter Substitution ver¬ 
schwindet, beyderseits weglässt. Das letztere ist 
richtig, das erstere aber nicht allemal. So ist z. |B. 
nach der Formel (£) 

8 — w faw—.i)2 

I W 

(s—w) (s — 2 w) — 

f:7-l -f . . . 

dxQ 

(n) (nf-l) 

— p»k i. f(x) — pn k 2. w f (x) 

(n ha) (n+3) 

pn k 3. w2 f(x) — pnk4*w3 f(x) 

für die Scale p [1, i, j- . . .], und Recens. 
wundert sich, dass dem Vf, diese so nahe liegende 
Bemerkung entgangen ist. 

Zuvörderst wendet nun Hr. B. die Formel (<J) 
in No. 3 auf die beyden Fälle an, wenn f(x) := 
a* und f(x) sin x ist, und findet nach einer 
leichten Reduction hieraus die drey Formeln, 

v „ /a“—i\ . s (s—w) /aw—i\z 

(?) “• = *+•■(-”) + r-v2- (—) + 

3 (s-w) (s-2 Ul) /aw—1 3 

~T~ + — 1. s. 

■ . . . /sin i w\ s(s — w) 
(Tj) «in. s = A cos | w ( —7^— ) —- 

\ | w / 1. 2 
ein fw 

S (S — w) (S — 2 w) 

1. 
-C05| w 

fsin^)3 

(-T-J + 

(2) cos. « z=z 1 — | «in £ 1 

S(S-ou) (8- 

fsin-l w"| 

rr~J 

2 

s (s w) 
cos 4- w 

(sin j. wj 

l |w i + : 

2 

■2 w) 

10 

. fein iw) 3 
6in|wj—-j 4- etc. 

wo das Fortgangsgesetz der Reihen klar ist. In 
der Formel ($) setzt er erst w — 1, und findet so 
die Binomialformel für alle Exponenten. Dann un¬ 
tersucht er, worein sich die Formel (£) für w — o 
verwandelt. Für diesen Fall tritt die Schwierigkeit 

«in, dass bey dem Bruche -Zähler und Nen¬ 

Niemand aber wird wohl die auf der rechten Seite 
stehende Form für einfacher ausgeben, als die auf 
der linken Seite stehende, ungeachtet aus der er¬ 
stem der Werth, den die letztere gebrochene Fun¬ 
ction für s o annimmt, und wo Zähler und 
Nenner Null wird, bestimmt,und — f(a«— 1) — 

i (aw — + f (a« — 1)3 — i (a« — iy -j--] : 
W gefunden wird. Hieraus leitet nun der Vf. die 
bekannte Exponential - und logarithmisebe Pieihe 
ab. Die nicht sehr bekannten Gleichungen (2J.) und 
($) bestätigen die von Rec. vorhin über die For¬ 
mel (<3) gemachte Bemerkung, dass man in selbi¬ 
ger nicht willkührlich w so gross annehmen könne, 
als man nur immer wolle. Diese beyden Gleichun¬ 
gen sind zwar, so wie allgemein die Gleichung 

§ 
(<5) allemal richtig, sobald — Null oder eine gan« 

W 
ze positive Zahl ist, und in diesem Fall brechen 
die darin vorkommenden Reihen einmal ab. Ist 
diess aber nicht der Fall, so laufen die in den 
Gleichungen (2j.) und (J) vorkommenden Reihen 
ins Unendliche fort, und dann wird zur Conver- 
genz erfordert, dass ein | w zwischen — \ und -J- £ 
falle. Dieses findet nun zwar Statt, wenn w ent¬ 
weder zwischen —6o° und 6o° fällt, oder zwi¬ 
schen 300° und 420° u. s. w.; sollen aber die 
Gleichungen (2|) und (£) richtig verbleiben, so darf 
man w keinen andern Werth geben, als einen sol¬ 
chen, der zwischen — 6o° und -j- 6o° fällt. Setzte 
man z. B. wr=36o°, so erhielte man die offenbar 
falchen Gleichungen sin. s^zzo, cos. szzzi. Der 
Verf. braucht aber auch diese Formeln nicht in 
dieser Allgemeinheit, sondern geht sogleich zu der 
Untersuchung fort, worein sich selbige für w~o 
verwandeln. Bey dem Beweise, dass der Bruch 
sin l w 

4 w 
für W o den Werth 1 annehme, ist er 

W 
ner zugleich Null wird. Um selbige zu heben, 
zeigt der Verr. an andern Beyspielen, dass derglei¬ 
chen Ausdrücke allerdings einen Werth haben kön¬ 
nen, und abstrahirt sich aus diesen Beyspielen die 
Regel, dass sich dieser Werth dadurch aus der ge¬ 
brochenen Function, woraus er entstehe, bestimmen 
lasse, dass man diese Function erst auf ihre ein¬ 
fachste Form bringe, indem man einen in Zähler 
und Nenner zugleich vorkommenden gemeinschaft¬ 

viel zu weitläufig. Er zeigt zuerst, dass dieser 
Werth nicht grösser, und auch dass er nicht klei¬ 
ner als 1 seyn könne. Das erste hätte man weit 
kürzer dadurch einsehen können, dass allemal, 
wenn w zwischen o und -|~ ifto0 oder auch o und 
— lgo0, fällt, dieser Quotient einen positiven Werth 
hat, welcher kleiner als 1 ist. So erhält der Verf. 
die bekannten Reihen für sin. s und cos. s, und 
aus Vergleichung derselben mit den vorher gefun¬ 
denen die Formeln, wodurch sin. s und cos. » 
durch imaginäre Potenzen der Grundzahl der na¬ 
türlichen Logarithmen ausgedrückt werden. 
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Hierauf geht der Verf. in No. 4 allgemein zu 
der Untersuchung über, worin sich die Gleichung 
(<$). im Allgemeinen, was auch f(x) für eine Fun¬ 
ction von x bedeuten mag, für w“0 verwandelt. 
Er bezeichnet mit la Gr. die Wcrthe, welche die 

(i) (a) (3) 

von x und w abhängigen Grössen f(x), f(x), f(x) 
u. s. w. für w == o annehmen durch f'(x), i"(x)» 
f"(x) u. 8. W., und erhält so 

f(x —{- = fx -f* Tf'(x) H-“7 f"(X> + 
1 • 

S3 
•- f"'(x) 4- etc. 

1. 2. 3. 
oder den Taylorschen Satz. Da nun* f (x) nichts 

(>) 

anders ist, als der Werth, welchen f (x) oder 

Ü,xfür w annimmt, 60 tritt bey Be- 
W 

Stimmung desselben die nemliche Schwierigkeit ein, 
die sich schon bey den vorigen Fällen gezeigt hat, 
dass nemlich Zähler und Nenner Null wird. Herr 
B. bemüht sich zu zeigen, dass, so wie bey den 
vorigen besondern Fällen, also auch im Allgemei¬ 
nen, was auch f(x) für eine Function von x seyn 
mag, dieser Bruch für w = o einen bestimmten 
Werth haben müsse, welcher weder o noch un¬ 
endlich 1 gross im Allgemeinen seyn könne, allein 
sein Beweis scheint llec. nicht ganz befriedigend. 
Die Bestimmung dieses durch i'(x) bezeichneten 
Werthe« aus der Function f(x) sey der Gegenstand 
der Differentialrechnung. Weil nun im Allgemei- 

(*> 
nen für jedes w von den Ausdrücken f(x), f(x), 

f(x), (f (x) u. s. w. jeder folgende aus dem zunächst 
vorhergehenden auf die nemliche Art abgeleitet wer¬ 
de, so müsse diess auch für *> zz: o der Fall seyn, 
mithin müsse, da f (x) aus f (x) durch Differential¬ 
rechnung abgeleitet wird, auch f"x aus f'x, f 'x aus 
f'x u. s. w. durch Differentialrechnung gefunden 
werden. Diess einzusehen hat nach Bec. Meynung 

* . . . (l) 
doch einige Schwierigkeit. Eigentlich ist f (x) = 
f fx 4- w) — f (x) (4 f(x +2") — 2 f (x +«0 -f- f(x) 
- -» f(x) =-r-’ 

«1 w 
fx und f'x die Werthe dieser Brüche für w — o, 
und es ist so leicht nicht einzusehen, dass die 
Werthe, welche die beyden Brüche 
f(X+2w) - 2 f(x+aj) -}- f(x) ^ f (X -f f (X) 

w2 _ w 
für w~o annehmen, einerley sind. Noch ver¬ 
gleicht der Verf. hier Leibnitzens Ansicht der Dif¬ 
ferentialrechnung mit der von la Gr., und zeigt, 
dass beyde mit einander vollkommen übereinstim¬ 
men. Vorzüglich hat Bec. die Schlussanmerkung 
zu No. 4. gefallen. ' _ 

Nach dieser gegebenen Erklärung von Differen¬ 
tialrechnung lehrt der Vf. in No. 5. die einfachen 

Functionen von x nemlich xn (für jedes n), der na¬ 
türlichen Logarithmen von x, welchen er immer 
durch 1. x bezeichnet, (künstliche deutet er durch 
log. x an), ax und sin. x differentiiren. Bey den 
beyden ersten Functionen braucht er die vorher 
gefundenen unendlichen Beihen, nemlich die Bi- 
nomialreihe für alle Exponenten, und die logarith- 
mische, bey den beyden letzten aber die schon 
vorher bewiesenen Sätze, dass die beyden Brüche 
jw — 1 sin ^ w 
-und--— für w — o in 1. a und 1 über- 

W ■§ US 

gehen. Der Verf. hätte, zu grosser Verkürzung de« 
Vortrags in der Folge, hier auch noch die Func¬ 
tion cos. x, ja sogar ohne Schwierigkeit die vier 
übrigen trigonometrischen Linien von x differen- 
tiiren lehren können. Hierauf in No. 6 geht er 
zu der Difterentiirung der aus vorigen einfachen 
Functionen, welche er durch p, q, r u. s. W. be¬ 
zeichnet, zusammengesetzten, nemlich a-}-bp-^- 

P 
cq-j-etc.t ferner apq, apqr, und- über, lei¬ 

tet hierbey die bekannten Begeln des Differentii- 
rens aus dem Taylorschen Satze ab, welches nicht 
ohne Weitläufigkeit geschieht, und wendet die ge¬ 
fundenen Begeln auf mehrere Beyspiele an. Auf 
eine ähnliche Art lehrt der Verf. F(X) in Nc. n. 
differentiiren, avo X selbst wieder eine Funciion 
von x ist, und findet 

d(F(X)) _ d(F(X)) dX 

dx — dX ' 

Aus dieser Formel hätte er noch folgende 

dX _ d(F(X)) d(F _ 

dx dx ’ dX 

ableiten, und dadurch manche Differentialformeln 
in der Folge noch besser erweisen können. Bey¬ 
spiele werden auch hier gegeben. In No. 8 lehrt 
der Verf. noch mehr zusammengesetzte Functionen 
differentiiren, nemlich F(X) wo X eine Tunction 
von p und dieses wieder eine Function von x ist, 
und findet für diesen Fall die Formel 

d (F (X)) d (F (X)) dX dp 
- - - - 1 .... • ■— . 1—1—• ... 

dx dX dpdx 

Unter den Beyspielen zur Erläuterung führt er die 
Differentiale der Functionen cos. x, tang. x, cot. x, 
sec. x, cosec. x auf, welche, wrie Rec. schon vor¬ 
hin bemerkt hat, besser in No. 5 hätten aufgeführt 
werden können. Auch findet er hier das Differen¬ 
tial von Are. sin. x vermittelst der Formel 

1 
Are. sin. x “ - 

rrr i- [r77^ + x r.,] 
Die imaginären Grössen hätten hier leicht vermie¬ 
den wrerden können, wenn der Hr. Verf. die vor¬ 
hin erwähnte Formel (tj) aufgestellt, und sich de¬ 
ren bedient hätte, vermittelst der Substitution X zzz 
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Are. sin. x F(X) rrr sin. Xrrx, Eben so hätte 
er bey den Functionen Are. cos. x, Are. tang. x, 
Are. cot. x, Are. sec. x, Are. cosec. x, welche er hier 
ebenfalls differentiiren lehrt, verfahren können. Die 
merkwürdige Formel 

d [Are. tang. - 
d p 

* " 

d q 

P* " 

n d xu n 

m n-il-1 

1 (n • 
2“-* c11'1 x,l-s (a -j- c x2)m+1-u 4- 

m 11-21-1 

3' (n ~ 4)' 
- ou-4 Qn-i xn*4 (» -|- C x2)m+a-n -|- 

m -31 1 

,1,-6)' 
- on-6cu-3xu-6 (a-j-C X2)'1“^3~n -f- etC. 

Ein anderer, von ihm nicht aufgestellter, Aus¬ 
druck hiervon ist folgender: 

dx qz + p2 

wo p und q Functionen von x bedeuten , hätte 
hier ebenfalls aufgestellt werden können. In No. 9 
werden auf die nernliche Art die Differentiale der 
Functionen von zwey oder noch mehrern veränder¬ 
lichen Grössen behandelt, wodurch die bekannte 
Regel gefunden und auf mehrere Beyepielr ange¬ 
wendet wird, ln No. 10 betrachtet er die höheren 
Differentiale, sowohl der einfachen als auch zu¬ 
sammengesetzten Functionen. Fiir die letztem stellt 
er ein Theorem aut, wobey die, in der combina- 
tprischen Analysis so häufig vorkommenden Local¬ 
ausdrücke gebraucht w erden. Dieses. Theorem ist 
nicht neu, wie der Verf. glaubt, man findet selbi¬ 
ges schon, jedoch ohne Beweis, von Kramp auf¬ 
gestellt , in der von Hindenburg herausgegebenen 
ersten Sammlung combinatorisch- analytischer Ab¬ 
handlungen (Leipzig, 1796-) Seite 115—117. Ein 
Theorem, welches im wesentlichen das nernliche 
ist, ßtellt auch Pfaff auf, in der zweyten Samm¬ 
lung combinatorisch - analytischer Abhandlungen 
(Leipzig, 1796.) S. 161 u. folg. Hm. B. Beweis 
gründet sich auf den Taylorschen Satz, man kann 
aber auch einen, von diesem Satze ganz unabhän¬ 
gigen Beweis geben. Unter den Beyspielen zur Er¬ 
läuterung -führt der Verf. die hohem Differentiale 
von (a-j-bx-j-e x2) m und ( a -j- c x2) m auf. Er 
bedient sich hier der schon von Euler gebrauchten 
kurzen Bezeichnung der Binomialcoefficienten, wo¬ 
durch der nie Binomialcoefficient von der Potenz ?/7, 

rn fm— 1) (m — 2).(m — n~l- 1) 
oder der Bruch ------ 

1 . ü . 3 .n 

kurz durch 41 angedeutet wird. Mit noch mehrerra 

Vortheile hätte sich der Verf. der von Kramp ge¬ 
brauchten Bezeichnung der von ihm sogenannten 
Facultät en. bedienen können, wodurch die Facultät 
a (a r) (a 4- 2 r) .... ( a -j- ( m— 1) r) durch a *“1 r 
und insbesondere die Facultät 1. 2. 5. 4 • • • • n oder 
1nl1 durch n bezeichnet wird. In dieser Bezeich¬ 
nung würde die von Hm. B. aufgestellte Formel so 
aussehen: 

d’T(a4-cx2)m] ra”1*1 
L * —-2” cn xn (a -j- c x2)m 

dn f (s 4-cx2)-] (2 m)"1-1 

1/ d X" (a -j- cx2) " 11 
- r- C”XU 4“ 

n ' 

XU'1 1 (2 11. — 2),'-,|-: L * 1 7 

1' ( n — 2/ 
■ a cn> 1 xn-* -j- 

m51-’ (2 m — 4) • 4i-i 

2' (n — 4 / 
— a2 c"-2 x"*4 4“ 

ru31'1 (cm — 

c
\ 1 S
!j

. 1 a5 c“-3 x11-G 4-. 

Bcyde Reihen werden bis auf 
n -}-2 

oder 
n -j-1 

Glieder fortgesetzt, je nachdem n gerade oder un¬ 
gerade ist. Ganz zuletzt in No. 11 behandelt der 
Verf. die Löhern Differentiale-von y" zr, wo y und z 
Functionen von x sind, und erhält so im wesent¬ 
lichen die nernliche Formel, welche schon Rothe 
im zweyten Heit von Hindenburga mathematischem 
Archiv*, S. 228 u. fg. aufgestellt hat. 

Rec. ist nicht dafür, die ganze Differentialrech¬ 
nung, wie la Gr. und der Hr. Verf. gethan hat, 
auf den Taylorschen Satz zu begründen. Man ver¬ 
fällt dabey nicht nur öfters in ünnothige Weitläu¬ 
figkeiten, sondern ist auch allemal genöthigt, eine, 
nicht ganz streng und allgemein zu beweisende, An¬ 
nahme dabey zuzulassen, wie z. B la Gr. die For¬ 
mel (0) und Hr. B. die Formel (7)) ohne hinläng¬ 
lichen Beweis aufstellt. Rec. ist immer noch der 
Meynung, dass die Differentialrechnung am leich¬ 
testen und natürlichsten auf GränzVerhältnisse ge¬ 
gründet, und gesagt wird, die Function £(x) dilfe- 
rentiiren heisst nichts anders , als den Werth fin¬ 

den, welchen der Quotient 
f (x J) - f (X) 

fiii 

w — 0 annimmt. Die Schwierigkeit, dass Zähler 
und Nenner verschwindet , lässt sich auf la Gr. 
Wege auch nicht vermeiden. Den Taylorschen 
Salz kann man dann aus den vorigen Lehren leicht 
ableiten. Rec. will hier einen kurzen Beweis dieses 
merkwürdigen Satzes, der ihm bey dieser Gelegen¬ 

heit beyfiel, anführen. Fis seyen 4 (x), <p (x), $(x) 
u. s. w. eine Reihe Functionen \ on x, deren jede 
aus der zunächst vorhergehenden durch Differentia¬ 

tion entsteht, so das9 allgemein d(jEOO) 

d x 

n+i 

‘PCX), 

O 
und wo also die erste derselben ip(x) ganz will- 
kührlich ist. Alan setze 

o , (a—x) r (a — x)2 l2, (a 
<p (x) 4-ip (x) ~|- ---■ <p (x) -j- { 

x): 

1 , 2 

3 d s 
<P (x) 4“ • • • ” S, so findet sich —— — 0, mitliir 

d x 
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ist S eine constante, von x ganz unabhängige Grösse, 
deren Werth man findet, was man auch statt x 

- O 
setzen mag. Aus x rzz a folgt nun S zzz (a), 
folglich ist 

5(a) = <P (x) + 
(a — x)1 

‘PCx) -f 
(a— x)2 2 

<P(x) + 

(a — x)3 

1.2.3 
4> (x) -f- 

oder wenn man a = x -f- 2 setzt, 

<P (x-j- 2) = (f> (x) + — 9 (x) + % (x) -Jr 
1 1.2 

n 3 3 

- <P (X) -T- .... 
1.2.5 

Welches der Taylorsche Satz ist. 

Diese hieine Schrift (welche nur leider durch 
viele, zum Theil den Sinn verdunkelnde, Druck¬ 
fehler entstellt ist) zeigt den Hrn. Prof. B. als einen 
selbstdenkenden Mathematiker in sehr vortheilhaf- 
tem Lichte, und ftccens. wünscht, dass der Verf. 
mehrere seiner Untersuchungen bekannt zu machen 
Gelegenheit haben möge. Die Freymiithigkeit, mit 
Welcher er sein Urtheil über manche bekannte Ma¬ 
thematiker äussert, hat Ree., da in keiner Wissen¬ 
schaft, und am wenigsten in der Mathematik Auto¬ 
ritäten etwas gelten sollen, nicht misfallen, er be¬ 
kennt vielmehr , dass er ihm hierin vollkommen 
beystimmt. Aus gleicher Ursache hat aber auch 
Rec. in dieser Anzeige ohne Rückhalt angegeben, 
\yo er mit dem Verf. nicht einerley Meynung ist. 

ÖKONOMIE. 

Johann Se dlaczekks , Amtmanns der Kais. Kön. Staats- 

lierrschaft Altbrünn in Mähren, kurzgefasster und auf 

praktische Erfahrung gegründeter Unterricht über 

den Anbau der Erdmandel und. über den Gebrauch 

derselben statt des Cajfces, welchen sie an Ge¬ 

schmack und Güte vollkommen ersetzt. Nebst 

einer praktischen Anweisung zum Anbaue mehrerer 

sehr einträglicher, nicht genug bekannter Erdge¬ 

wächse. Für Landvvirthe, für Garten - und Grund¬ 

besitzer, und für Liebhaber des Landbaues. Dritte 

Ausgabe. Leipzig, in der Sommersehen Buchh. 

8- i48 S. 

Diesem langen Titel folgt ein zweyter, der also lautet: 

C. IJ. E)ietrichs Mittel, in kurzer Zeit wohl¬ 

habend und reich zu werden. 

Oder: 

Praktische Anweisung zum Anbaue sehr einträgli¬ 

cher, aber nicht genug bekannter Erdgcwachse. 

Ein Buch für Landwirthe etc. 

Recens. hat keine der beyden erstem Ausgaben 
zur Hand, um sie zu vergleichen, ob gegenwär¬ 
tige einige Vermehrung und Verbesserung enthalten 
möchte; welches auch nicht der Fall zu 6eyn scheint. 
Ersterer, schon mit der zwölften Seite zu Ende ge¬ 
hender Unterricht lehret, dass der Anbau der Erd- 
mundel dem Herrn Amtmann am besten im Mist¬ 
beete gelang, welches zu Ende des Märzes auf di« 
gewöhnlich« Art bereitet, nach erfolgter Erhitzung 
aber einige Tage geöffnet werden muss, damit es zur 
Temperatur der gewöhnlichen kalten Mistbeete über¬ 
gehe. Anfangs Mays werden die Pflanzen versetzt. 
Ein guter, der Sonne beständig ausgesetzter Wiesen¬ 
oder Krautboden ist der zuträglichste. Längstens im 
Anfang dee Octobers tritt die Erndte ein. Das, mei¬ 
stens über zwey Schuh hohe Gras wird mit der Si¬ 
chel abgeschnitten , und ist grün, als Kuhfutter, ge¬ 
dörrt, als Heu zu verbrauchen. Die Stöcke muss 
mau, bey trockner Witterung, mit dem Grabscheit 
aus der Erde heben, und auf einem bequemen Platze 
abschütteln, die hiebey zugleich abfallenden Erdman¬ 
deln sorgfältig heraussuchen, oder mit der Erde in 
ein Drathsieb bringen, und am solche Art vereinigen. 
Nach hier befindlicher Berechnung, gibt ein beynahe 
halber Leipz. Scheffel Aussaat, seihst wenn das 
Pfund Erdmandeln auf 30 Kreuzer herahflel. für 
1500 Pfund Erdm. 650 Gulden, und für 1 >e. ; , . ; 1 
Heu a 1 Kr. 25 Gulden, wenn man höchstens 150 
Gulden Unkosten abrechnet, einen reim-n Gewinn 
von 525 Gulden. Der davon auf sehr einfache Weise 
zu bereitende Kaffee sowohl, als die Mandelmilch, 
Werden hier sehr gepriesen. Der Getreidebau soll 
darunter nicht leiden, weil sich der Erdmandel - An¬ 
bau nur für Gärten, oder solche Kraut- und ähnliche 
Aecker eignet, die man bequem begiessen kann; 
indem 6ie auch kein grosses Stück Landes, bty. ihrer 
so ausserordentlichen Vermehrung, verlangt. Der 
Verf. dieses Aufsatzes versichert, seineMühe sey ihm 
reichlich vergolten worden. — In der Einleitung 
des zweyten, Dietrichischen Aufsatzes, heisst es: 
der Anbau, die Wartung und Zubereitung der hier 
aufgeführten Gewächse, sey lange nicht so bekannt, 
und werde nicht so betrieben, als sie es verdienten. 
Nicht die Wirkungen und der ruanniebialtige Nutzen 
derselben sollten mit einer, hier am Unrechten Orte 
angebrachten Weitläufigkeit erzählt werden. Der 
Verf. wolle sich bloss auf die Cultur derselben ein¬ 
schränken* die Fehler, welche dabey begangen-wür¬ 
den, bemerken, und bessere, mit einem guten Er¬ 
folg verbundene Mittel anweisen. Und so bandelt, 
er denn im 1. Cap. vom Krappbau, von der Beschaf¬ 
fenheit der Pflanze, so wie des Erdreichs, das sie 
verlangt, von der Cultur und ganzen Behandlung 
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detselben, von den Vcrsiclitsrepln. von der Bear- 
beiipngi -von Auj.beWahrung des Krapp - Pulvers, 
vom nützlichen Gebrauche, such der grünen Krapp¬ 
wurzeln, zur Färberey, wobey dhVmborney’s Me¬ 
thode angeführt wird, so wie sic du Hamei be¬ 
schreibt. So handelt er, mit gleicher Ausführlichkeit, 
iu . Cap. vom Mohnbau, und zugleich wird der 

Di mische beschrieben. 3* Cap. Vom Erdmandel- 
ba kommt im Ganzen mit der Anweisung im vor- 
hc angezeigten SedlaczeVschen Aufsatze überein; 
auc i wird noch das aus ihnen zu pressende Oel dem 
Provenzer vorgezogeu, und die Oelkuehen sollen 
nahrhafter seyn als andere gewöhnliche. 4- Cap. 
Vom Waidbau. 5. Cap. Vom Saflor. 6. Cap. 
Vom Safran. Hierbey ist auch eine Anweisung zu 
dessen Anbau, aus der allgemeinen Haushaltung« und 
Landwissenschaft von einer ökonomischen Gesell¬ 
schaft in England herausgegeben, angeführt. 7. Cap. 
Vom Süssholz. 8- Cap. Vom Anbau der Seiden- 
pßanze, mit Beziehung auf den 5. Art. im Novem¬ 
berstück des Fabrik-Journals vom Jahr 1794. „ Vom 
Nutzen der Kritik bey den zu erwählenden Materia¬ 
lien zu Fabrikenwomit unser Verf. in verschiednen 
Stücken nicht völlig zufrieden ist, urjJ dagegen meh- 
rercs aus andern Schriften aufstellt, wodurch sich 
der mannichfaltige Nutzen dieser Pflanze bestätiget. 
C). Cap. Vom Hanfbau, den man, wie der Verf. 
behauptet, noch in den wenigsten Ländern recht zu 
betreiben, und eine gehörige Zubereitung damit zu 
verbind*?*, verstehet. 10. Cap. Vorn Tabaksbau. 
D’- Vorsicht, welche manche für nöthig achten, die 
pfl.iMzen in warmen Mistbeeten zu erziehen, hat 
des Vis Beyfall nicht; er erklärt es für sicherer und 
vorteilhafter, wenn sie im freyen Lande gezogen 
Werden. 11. Cap. Vom Anisbau. Es wird hierbey an- 
gerathen, gelbe Rüben (Möhren) und Anis unter ein¬ 
ander zu säen, damit bey entstehendem Misswachse 
des letztem, die erstem doch noch alle Mühe vergü¬ 
ten. Man muss ilm nicht zu frühzeitig säen, weil 
die kalten Regen am gefährlichsten für ihn sind. 
12. Cap. Vom Kümmelbau. 13» Cap. Vom türki¬ 
schen Weizen. Seine reichlichen Erndten, seine 
mannichfaltige Anwendung, in Ansehung des daraus 
zu bereitenden Mehles, des daraus zu verfertigenden 
Bieres und Branntweins, in Ansehung der angeneh¬ 
men Speise, welche seine unreifen gebratenen Aeh- 
ren abgeben, des Syrups und Zuckers aus seinen 
Stengeln, des Futters für alle Arten von Vieh; diess 
alles fordert gar wohl zu seiner fleissigern Cultur 
auf, die bey uns eben so glücklich gelingen kann, als 
auf den meilenwreiten damit bebaueten Strecken von 
Nordamerika. Den Titel der Dietrichischen Schrift 
ausgenommen, welcher sogleich goldne Berge ver¬ 
spricht, und leicht ein nachtheiliges Vorurtheil er¬ 
wecken kann, enthält das Büchlein manche gute 

Auskunft, und gibt manche brauchbare Notiz; das* 
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es also .immer verdient nicht ganz ungelesen zu 
bleiben. 

PREDIG TEN. 

Predigten und Reden bey der Amtsveränderung von 

J. B. W cst errneyer, zweytem Domprediger zu 

Magdeburg. Magdeburg, bey G. Ch. Keil. 1807. 8* 

61 S. 

Diese Sammlung einiger interessanten Gelegen- 
heitsreden enthält x. die Abschiedspredigt des ilrn. 
Westermeyer bey dem Abzüge von der Ulrichskirche 
gehalten. Der-Verf. legt die Paulinische Stelle Phi¬ 
lipp. 4» *• zum Grunde, und knüpft an die Worte 
des Apostels: ,, Ihr seyd meine Freude und meine 
Krone,“ ein öffentliches Bekenntniss des innigen. 
Dankes, mit welchem er das Glück empfindet, jene 
Worte auch auf sein Verhältnis zu der Gemeinde, 
welche er zu verlassen im Begriff ist, anwenden zu 
können, so wie an die Apostolische Ermahnung, ,,be¬ 
stehet also in dem Herrn, meine Lieben,“ die Wün¬ 
sche und Ermahnungen, mit denen er von dieser Ge¬ 
meinde scheidet. 2) Seine Antrittspredigt in der 
Hohenstiftskirche zu Magdeburg, gehalten am 2t.en 
Sonntage nach Trinitatis 1806. über 2 Corr. 3, 12. 
Der Vf. spricht von dem, was ihm bey dem Antritte 
dieses neuen Lehreramtes Freudigkeit einllösse, und 
findet die Ursachen dieser Freudigkeit in der Sache 
selbst, welche er führen soll, der heiligen Sache der 
Religion , in dem Bcwusstseyn des guten Willens, 
redlich für diese Sache zu wirken, in dem Vertrauen 
derer, von denen und zu denen er gerufen ward. 
3) Die von dem ersten Domprediger, Hrn. Lüdeke, 
bey der Einführung des Hrn. Westermeyer am icten 
Juni 1806. gesprochene Rede; und 4) die bey dersel¬ 
ben Veranlassung und an eben diesem Tage von W. 
gehaltene Gegenrede. Hrn. Westermeyers ausgezeich¬ 
nete Gabe, vom Herzen zum Herzen zu reden, ist 
schon aus früheren Arbeiten dieses Verfs. bekannt, 
und bewährt sich auch hier, wo ohnehin der Veran¬ 
lassungen, mit Wärme und Nachdruck zu sprechen, 
so viele sich vereinigen. Alles das, was Zeit und 
Ortsverhältnisse in Gelegenheitsreden dieser Art er¬ 
warten lassen, findet man hier in einer zweckmässi¬ 
gen Kürze, natürlich und ungezwungen, vereinigt, 
und in einer cdeln, lebendigen, oft zur Begeisterung 
sich erhebenden Sprache vorgetragen, die sich nur 
hie und da in allzulange Perioden verliert. Auch in 
der bey eben dieser Gelegenheit vom Hrn. Dompredi- 
ger Lüdeke gesprochenen Einführungsrede herrscht 
ein eben so herzlicher, wenn auch im Ganzen ruhi¬ 
gerer Ton. Man wird sie daher mit eben so vielem 
Nutzen »1* Vergnügen lesen. 
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PHILOSOPHISCHES RECHT. 

Revision der wichtigsten Lehren des positiven Rechts 
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Auch unter dem Titel: 

Versuch über die letzten Gründe der positiven Ptechts~ 

ivissenschaft und ihr Verhültniss zur Philosophie. 

X)er Vf. verkündiget sich nicht nur durch das Buch 

selbst, sondern auch durch die Art, wie er es er¬ 
scheinen liess, und durch das, was er in den beyden 
Vorberichten darüber sagt, als einen genialischen 
Kopf. Weit entfernt, die von Horaz den Dichtern 
gegebene Warnung — npiium prematur in aunum — 

auch auf die Philosophen zu beziehen, denen das in 
Philosophie fast ertrinkende Deutschland sie mit dem 
Dreyfachen der Zurückhaltungsjahre zurufen sollte; 
weit entfernt, seine Gedanken zur Tieife und Klar¬ 
heit, seine Ansichten zur Bestimmtheit und Ord¬ 
nung kommen zu lassen: kannte er vielmehr nichts 
Dringenderes, als sie zu Papiere und unter die Presse 
zu bringen. Es sind nicht die Resultate seines Nach¬ 
denkens, was er dem Publicum vorlegt; es ist sein 
Nachdenken selbst. Er gleicht einem Bildhauer, der, 
weil er es nicht erwarten kann, seine Bildsäule den 
Augen der Menge darzustellen , wenn sie vollendet 
seyn wird, das Publicum einladet, in seine Werk¬ 
statt zu kommen , und zuzusehen , wie er sie macht. 
Tbeils mit Mangel an Muse, thcils mit dem Schick¬ 
sale eines jeden Anfängers entschuldiget er in der 
Vorrede zum ersten Theile das fragmentarische des 
Vortrags, und das, was man an der Anordnung der 
Theile tadeln kann. „Wer in der Selbstüberraschung 
neuer Ansichten arbeitet, sagt er, wird nicht leicht 
das Bild seiner Idee zu der Vollkommenheit gestal¬ 
ten, die jedem die Ueberzeugung gibt, dass kein 
Mittelglied übersprungen sey. “ Indessen glaubt der 

Erster Abschnitt. 

Verf. das Seinige gethan zu haben, indem er nichts 
in seine Darstellung aufnahm, was sieb nicht seinem 
innersten Selbste als Wahrheit ankündigte. Wenn er 
nicht befriediget, so hofft er wenigstens Ungeniigen 
an den gemeinen Vorstellungen, und dadurch das 
Bewusstseyn des Besseren zu wecken, sollte es auch 
nur dem gegenstandlosen Sehnen der Unschuld glei¬ 
chen, welche nicht weiss, was ihr fehlt. Ree. will 
über diese Art zu philosöphiren nicht rechten. Der 
Verf, hat schon selbst erfahren , was dabey heraus¬ 
kömmt. „Ich wagte es, sagt er im Vorberichte zum 
zweyten Theile, ira vorigen Jahre den Versuch des 
ersten Theils dieser Schrift dem Drucke zu überge¬ 
ben, der mit Feuer begonnen, mit Ungeduld ausge¬ 
führt, weit hinter seiner Idee Zurückbleiben musste. 
Die Lebhaftigkeit meiner Ueberzeugungen verbarg 
mir die Unvollkommenheit meiner Darstellungen, 
die ich erst iune wurde, als ich sie bey kaltem Blute 
gedruckt las. Ich würde die ganze Piece unterdrückt 
haben, wenn ich nicht darauf rechnete, Leser zu lin¬ 
den, welche von mir mehr lernen, als ich ihnen mit- 
theilcn kann, und mich besser verstehen, als ich 
mich vielleicht selbst verstanden habe. Denn wenn 
gleich diesem Versuche der Ausdruck einer reifen 
Bearbeitung fehlt, so haben vielleicht einzelne Stel¬ 
len den Eindruck der ersten Begeisterung, welcher 
geschickt ist, gleichgestimmte Denker zu neuen und 
besseren Ansichten zu erwecken. “ Diese seltne Of¬ 
fenherzigkeit, und die bescheidene Meynung, wel¬ 
che der Verf. von dem Werthe der sogenannten höhe¬ 
ren Speculation überhaupt, und der seinigen insbe¬ 
sondere zu hegen scheint, erlauben Ree. nicht, ihm, 
der noch iiberdiess auf seine lugend sich beruft, hier 
alles dasjenige zu sagen, was er seines Orts über 
das innerste Selbst, das gegcustaudlose Sehnen, und 
die Begeisterung der modernen Philosophen denkt, 
welche die, mehr nach dem Deutlichen, als nach ei¬ 
nem Höheren trachtenden Franzosen anfangen, nach 
ihrer spitzigen Weise, philosophes de haute volee zu 
nennen. Inzwischen ist er darum nicht minder in 
Verlegenheit, wie er dem Publicum über ein Buch 
dieser Gattung Bericht erstatten soll. Was in Begei¬ 
sterung empfangen worden ist, erkennt eigentlich 
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nur die Begeisterung als Richter an, und eine halte 
Kritik droht, ihm alle seine Schönheit zu rauben, 
gleichwie der Reiz eines Mädchenauges verschwin¬ 
det, wenn man es durch das Mikroscop betrachtet. 
Ree. wagt das Unternehmen nur in der Hoffnung, 
dass er irn Schreiben bis zu dem erforderlichen Grade 
der Wärme gelangen werde. 

Der ernte Theil verfolgt unter vcrschiedentlichen 
Abschweifungen die Frage, welche oben angeführ¬ 
ter zweyter Titel ausdrückt, nemlich, in welchem 

Verhältnisse Iurisprudenz und Philosophie zusam¬ 

men stehen? Der Freygeisterey, d. i. der in sich 
selbst zerjiatternden Zügellosigkeit im Denken; der 
Steifigkeit, d. i. der leidigen Consequenz, welche 
alles liberale Denken unterdrückt; und. der I\Ietho- 
densucht wird ein Unheil gesprochen, welches Rec., 
in so fern es die, zweyten Orts genannte Verbreche¬ 
rin, Consequenz, betrifft, nicht unterschreiben kann. 
— Das Gesetz denkt und spricht uns nicht vor. Kein 
Gesetzbuch in der Welt-kann so vollständig und uu- 
zweydeutig seyn, uns das Selbstdenken zu ersparen. 
Die Philosophie ist also der Jurisprudenz unentbehr¬ 
lich, und keine unterthänige Dienerin der Gesetze. 
(Fin beleidigendes Wort, bekanntlich von Feuerbach 
gesprochen, von Harscher, von Almendingen, Gön¬ 
ner u. A. angefochten.) In so ferne positive Gesetze 
Dinge enthalten, die schon natürlichen Rechtens 
sind, mithin a priori erkannt werden, und nur so 
erkannt werden können, ist hier von ihnen nicht die 
Rede. (In der That scheinen sie Rec. in dieser Hin¬ 
sicht nicht positive Gesetze zu seyn: denn sie setzen 

nichts, als eine Schranke dem Einflüsse der zügello¬ 

sen Rechtsphilosophen auf die Rechtspflege.) Die 
Frage ist nur von denjenigen Sätzen, welche absolut 

durch ein Gcgebcnseyn bedingt sind, das heisst, wel¬ 
che nach Massgabe von Ort, Personen und Umstän¬ 
den bald so, bald so, bestimm! werden können, und 
wobey es hauptsächlich nicht auf das, was, sondern 
darauf ankömmt, dass etwas fest gesetzt wird. Hier 
wird die Willkiihr des Gesetzgebers oder der Par- 
tlieyen zum Organe der Vernunft, um die ursprüng¬ 
liche Indifferenz des Rechtsbegriffs zu brechen, da¬ 
mit dieses (r) eine zeitliche Gestalt annehme, und 
jene in einer eigenen Ordnung der Dinge hergestellt 
werde. Diese Willkiihr des Gesetzgebers ist in so 
yveit beschränkt, als sie keine zweckwidrige Position 
sanctioniren, sondern durch das, ein Vernunftpo¬ 
stulat erfüllende, auf Ursache und Endzweck bezo¬ 
gene Gesetz nur dem, dessen Wesen von Ewigkeit 
ist, Seyn geben soll. Das rein positive Recht ist 
demnach etwas schlechthin Eigenes, (nichts-Allge- 
meingnliiges will vermuthlich der Verf. sagen,) es 
«teht mit. der Philosophie nicht in dem Verhältnisse, 
dass Sätze des einen aus der andern gefolgert werden 
können, sondern nur in dem, dass die letztere erste- 
res beseelen soll, ohne (wie sich von selbst versteht) 
es zu verfälschen. — Rec. bekennt, dass er hier 
nicht unter diejenigen Leser gehört, welche die Me¬ 
taphern des \ erfs. besser verstehen als er selbst. Die 
Vernunft sagt den Rechtsbegriff, d. li. die allgemein¬ 

gültige, oberste Bedingung des Zusammenbestehens 
der in Individuen gedachten äusseren Freyheit, ganz 
absehend von der Natur, in welcher man die Indi¬ 
viduen denken mag, und von der Möglichkeit, in 
derselben jene Bedingung zu verwirklichen, unge¬ 
fähr so aus, wie die reine Mechanik das Wesen eines 
Hebels, wenn sie erklärt, dass er eine unbiegsame 

Linie sey, welche frey um einen festen Punct be¬ 
wegt werden kann. Mit einem solchen Gedanken¬ 
dinge von Rechtsbegriffe und Hebel respective ist der 
Menschheit in praxi wenig gedient; der Gesetzge¬ 
ber sammt Richtern und Vollstreckern, und der Ma¬ 
schinenmeister sammt seinen Handwerksleuten und 
Tagelöhnern, müssen erst, jene den einen und diese 
den andern, in der Natur verwirklichen. Nun bie¬ 
tet aber die Natur wenig oder nichts dar, was an al¬ 
len Orten , unter allen Personen und Umständen und 
zu allen Zeiten recht, unbiegsam vix\Afest wäre, und 
sich frey bewegen liesse. Gesetzgeber und Maschi¬ 
nenmeister suchen also unter dem, was die Natur 
darbeut, dasjenige aus, was am tauglichsten ist, den 
Rechts - und Hebelbegriff zu verwirklichen, oder mit 
Hrn. Z. zu reden, unter einer zeitlichen Gestalt 111 

einer eignen Ordnung der Dinge herzustellen. Bey 
diesem Aussuchen aber ist ihre Willkiihr durch das 
Gesetz der Zweckmässigkeit nicht bloss dergestalt be¬ 
schränkt, dass sie nichts Zweckwidriges aussuchen 
sollen, z. B. kei«£ Weidenruthe zum Hebel, keinen 
Eiszapfen zum liypomochlion, und la coutume de 

JLorris (les battus payeut V amende) nicht zu einem 
Gesetze über die Bestrafung der Selbstrache; sondern 
auch dergestalt, dass sie verbunden sind, das Zweck¬ 

mässige, und, soviel an ihnen ist, das Zweckmässig- 
ste auszuwählen. Dass nun dazu dem Gesetzgeber 

Philosophie, wie dem Maschinenmeister reine Me¬ 
chanik vonnöthen sey, dass aber weder die eine 
noch die andere mit ihren trocknen Begriffen die 
Praxis verschrauben soll, ist klar, und wenn der Vf. 
nur das mit seinem beseelen und nicht verfälschen 

meynt; so stimmt ihm Rec. bey, und das Verhältnis 
der Jurisprudenz zur Philosophie scheint ihm in Be¬ 
zug auf den Gesetzgeber richtig bestimmt. Betrach¬ 
ten wir es nun in Bezug auf den Richter und Ausle¬ 

ger. Die gemeine Vorstellung der applicatio juris 

ad factum (Anerkennung der Identität der Merkmale 
di s eingetretenen Falles mit dem im Gesetz .unter¬ 
stellten) ist irrig. Der gesetzliche Fall kommt in der 
Rechtspflege, wenn wir ihren Begriff rein auffassen, 
niemals vor: jeder Fall, der einen eigentlichen 
Rechtsstreit veranlassen soll, muss weniger oder 
mehr, als das Gesetz, enthalten. Widrigenfalls 
müsste der Richter entweder so sprechen, wie das 
Gesetz ihm vorgesprochen hat, oder er dürfte gar 
nicht sprechen, wo nemliyh das Gesetz schweigt, 
oder er müsste als ein blinder Executnr, ohne raison 
anzunehmen, das Gesetz auf jeden Fall anwenden, 
der nur die Merkmale des gesetzlichen trüge, _ ein 
Extrem, wozu von Almendingen durch eine unglück¬ 

liche Consequenz sich verleiten lassen. — Art alle 
dein ist entweder wenig wahres, oder Rec, versteht 
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wen 1 er davon. Tni Gesetze ist Iiein Fad; der Gesetz¬ 
geber redet allezeit nur von einer der Gattuna.cn von 
Fällen, in welche er, oder vor ilim die Rechtswis¬ 
senschaft die möglichen Falle abgetheilt hatte. Der 
Fall erscheint im Reiche der Begebenheiten, und die 
Frage ist blos, oh er zu der Gattung von l auen ge¬ 
höre, wovon das Gesetz redet. Die Gattung lässt 
sich aber an sich nicht anders beschreiben, als durch 
die Merlitt ale, die allen Individuen derselben gemein 
sind, und sie von andern ausser ihr unterscheiden. 
Xsjun ist natürlich im lr«div lduum mehr an Merkma¬ 
len, als in der Beschreibung der Gattung; denn aus¬ 
ser den Merkmalen, vermöge den n es zu dieser-Gat- 
tuug gehört, muss es doch auch noch solche haben, 
vermöge deren es gerade diess Individuum ist. // c- 

kann es aber nie haben, weil es alsdann nicht 
Xu der beschriebenen Gattung.gehörte, und wie kann 
man , ohne gewaltsame Verdrehung der Wortbedeu¬ 
tung sagen, dass der Richter, welcher ündet und 
aussuricht, dass der cingelrefene hall zu der Gattung 
gehöre, wovon das Gesetz spricht, ein blinder Exe¬ 

kutor so y? Ist sein Geschäft ein anderes, als das Ge¬ 
schalt eines jeden Denkers oder Philosophen; das 
Veränderliche und Besondere, welches den Charak¬ 
ter des Sinnlichen ausmacht, dem Unveränderlichen 
und Allgemeinen, als dem Unterscheidenden des 
Vernuniligen, im Bewusstseyn unterzuorduen . Aber 
welches ist denn nun die richtige Vorstellung von 
der applicatio juris ad [actum, wenn die gemeine 
irrig ist? — Zwar hat das Gesetz in jedem Falle, 
wo sein Begriff vorkömmt, Anwendbarkeit, d. 1. in 
der Rechtsfrage, welche der Fall .veranlasst, kann cs 
nie verneint werden; allein es hat deswegen nicht 
immer Anwendung, weil sein Begriff, als Nebenbe- 
<*riff, mit andern zu einem höheren Begrine geho¬ 
ben kann. Jeder Rechtsfall hat unendliche ßeziehun- 
een und die Entscheidung beruht darauf, aus jener 
Unendlichkeit einen Haupfbegriff auszumitteln,. der 
dann die Seele des gegebenen Falles, als einer Eigen¬ 
heit, als species facti aus macht. Das Resultat einer 
logischen Prüfung, dass dieses. Erkenntnis einem ge¬ 
gebenen Gesetze gemäss sey, ist noch gar keine Ver¬ 
sicherung, dass es keinem andern ,widerstreite, neul¬ 
ich ermangelungsweise widerstreite (auf gut deutsch, 

nicht geimgthue); zu dem positiven Kriterium der 
Uebereinstimmuug mit einem einzelnen Gesetz muss 

sich die negative Ueberzeugung gesellen, dass das 
Rechtsurtheil auch allen übrigen Gesetzen harmo¬ 
nisch sey. Uriheilen und Entscheiden besteht also 
nicht in einer successiven Vergleichung zweyer Gege¬ 
benen , sondern in einem gleichzeitigen Setzen und 
Entgegensetzen. Man kann sagen, dass eine jede 
Rechtsfrage den Kopf durch alle mögliche Entschei¬ 
dungen verwirrt, obgleich nur der Gegensatz er 
nächsten Prätendenten ins Bewusstseyn kömmt. Die¬ 
jenige Entscheidung gewinnt die Oberhand, we.che 

in Uebereinstimmuug mit den meisten Gesetzen aus¬ 
gedacht ist, und das Höchste wäre getroffen, wenn 
die Entscheidung als Mittelpunct vorgestellt werden 

könnte, worin die Tendenzen aller Gesetze als Ra¬ 

dien eines Zirkels zusammen treffen. — Wenn man 
diese Darstellung ihres philosophisch poetischen 
Schmuckes entkleidet; so schein! nicht viel mehr da¬ 
von übrig zu bleiben, als der alte Satz: die Rechte 
muss der Richter kennen./ Dem Richter ist gegeben 
das Gesetz a und der Fall b. Bevor er a auwenden 

kann , muss er a verstehen, muss dessen Sinn gefasst 
haben. Nun hat aber ein einzelnes Gesetz für den 
Richter nur Sinn im Zusammenhänge mit dem ge- 
sarnmten Rechtsgebäude, oder wenigstens mit dir 
Rechtslehre, wovon es einen Theil ausmacht. So¬ 
bald es da heraus gerissen wird, ist es nichts mehr 
für den Richter, obwohl es noch etwas fiir den 
Sprachlehrer seyn kann, gleichwie etwa ein Pferde- 
fuss am Pferde etwas für den Stallmeister, abgeschnit¬ 

ten, aber nur noch etwas fiir die Raben, oder allen¬ 
falls für den Feslungsrleischer ist. Die sächsische 
Constitution z. B., dass des Pfandes und Wiederkaufs 
halber keine Verjährung Statt haben soll, hat gar kei¬ 
nen Sinn , wenn man sie nicht in Bezug auf die Re- 
luitionslchr'e betrachtet. Ein Rechter, der sie abge¬ 
sondert nähme, könnte vielleicht um ihretwillen 
die, einer unterpfändlich versicherten Darlehnsfor¬ 
derung entgegengesetzte Einrede der erlöschenden 
Verjährung verwerfen. In diesem Falle würde Kr. 
Z. vielleicht sagen, er hat gefehlt, weil er seine Ent¬ 
scheidung des Falles b zwar mit a, aber nicht mit 
dem Gesetzte in Harmonie setzte, welches das Dar¬ 
lehn für verjährbar erklärt. Ree. hingegen meynt, 
der Fehler liege darin, dass der Richter das Gesetz a 

gar nicht »erstanden hat, und zwar darum nicht, 
weil er — die Rechte nicht kannte. Der Richter 
schöpft nicht seine Entscheidung aus der Unendlich¬ 
keit aller möglichen Entscheidungen, sondern er ge¬ 
winnt den Sinn, der in den Worten ries Gesetzes 
liegt, als Ausleger, aus dessen Vergleichung mit allen 
übrigen Gesetzen, und dann zieht er, als Anwender, 

die Entscheidung aus der Zusammonhahung des Ge¬ 
setzes und Falles. Ueberhaupt wird dem Richter 
nicht ein bestimmtes Gesetz und ein Fall, sondern 
(von der Parthey) eine Thatsache und eine Forde'- 

rung, und (vom Staate) die ganze Masse des beste¬ 

henden Rechts gegeben. Sein Geschäft ist, zu prü¬ 
fen, ob nach der letzteren die zweyte aus der ersten 
gefolgert werden kann. Dass hierzu Philosophie ge¬ 
höre, ist klar: denn wie das einzelne Gesstz nicht 
verstanden wird, ausser in seinem Zusammenhänge 
mit dem Reclitsgebaude, so wird auch das ganze po¬ 
sitive Recht nicht verstanden, ausser in seinem Zu¬ 
sammenhänge mit dem philosophischen. 

Des zweyteu Theiles erste Abtheilung zerfällt in 
VI. einzelne Abhandlungen. Der Verf. legt selbst das 
Geständniss ab, dass er seinem Stoffe nicht in soweit 
gewachsen war, um ihn in einem umfassenden Gan¬ 
zen darzustellen. In der That ist er weit verständli¬ 
cher in dieser Vereinzelung seiner Betrachtungen, als 
in dem wilden Chaos des ersten Theils. No. I. be¬ 
trifft die Behauptung eines gewissen Rcccnsenten, 
dass Rechtswissenschaft, abstrahirt von dem. was 

selbige positives hat, eine blosse ppissenschaft der 

■ [22*] 

% 



XXII. Stück. 344 345 

Form oder Logik sey. Der Verfasser modificirt 
diesen Salz. Sie ist ihm eine Wissenschaft, nicht 
der zufälligen Form, welche das Ding nur zeigt, 

wie es ist; sondern der wesentlichen, welche das 
Ding zu dem macht, was es ist: nicht der niedern 

Logik, welche sich blos mit folgerechter Ableitung 
aus Prämissen beschäftigt, über die man einig ist; 
sondern der hohem, wodurch Leibnitz die gemeine 
Logik ergänzt wissen wollte, die Kunst des Fin- 
dens und Abwägens von Sätzen und Gegensätzen. 
Ree. fällt in der Hauptsache dem Verf. bey; nur 
scheint letzterer nirgends die Wissenschaft von der 
Anwendung des Rechts gehörig zu sondern. Um 
zu verstehen, was Rechtens ist, wäre es Unsinn, 
mit der niedern Logik ausreichen zu wollen. Hat 
man es aber verstanden, und ist nun die Rede da¬ 
von, es anzuwenden, so läuft das ganze Geschäft 
lediglich auf einen schulgerechten Syllogismus hin¬ 
aus. II. Alle Bechtssätze sind synthetische Frkennt- 

jiisse. Die Rechtsgelehrten werden der Gleichgül¬ 
tigkeit gegen die Fortschritte der Philosophie be¬ 
schuldiget, weil sie noch nicht darauf gekommen 
sind, dass alle Rechtssätze synthetisch sind, wel¬ 
ches auf die Frage, wie sind dergleichen Satze 
ü priori möglich, (welche mit der Frage von der 
Möglichkeit einer applicatio juris ad factum genau 
zusammen hängt), geführt, und unsere Wissen¬ 
schaft eben so sehr umgestaltet haben würde, wie 
der Metaphysiker getban hat. Wenn man nicht, wie 
unsere Rechtslehrer in der Theorie der Auslegung 
thun, die Handlungen des Verstehens, 'Begreifens 

und Auslegens vermischt; wenn man die Dunkelheit, 

welche das Verstehen des Gesetzes hindert, (und 
welche nach Rec. Meynung in dem Gesetz liegt) 
von der Zweydeutigkeit, welche das klarste Gesetz 
in der Anwendung hat; (und welche gewiss ausser 

dem Gesetze ihren Grund hat) mit einem Worte, 
wenn man die Function des Verstandes von den 
Functionen der Urtheilskraft unterscheidet , und 
wenn man zugleich bedenkt, was keiner angemerkt 
hat, dass der Uebergang von der ersten zur letzten 
eines Mittels bedarf, das da ist ,, der Begriff des 
Gesetzes , welchen das Gesetz in Beziehung auf 
das Erste und Letzte der Rechtslehre fasst, und 
eigentlich demselben eine juridische Bedeutung 
gibt;“ k urz, wenn man alle diese Sätze festhält: 

so hat man sich direct davon überzeugt, dass alle 
Rechtssätze synthetische Erkenntnisse sind. Allein 
der Verf. findet bey dem zeitigen Zustande der Wis¬ 
senschaft zweckmässig, es vor der Hand mit dein 
indirecten Beweise davon zu versuchen. Diess ge¬ 
schieht, indem aus den bereits im ersten Theile 
niedergelegten, hier zum Theil wörtlich wieder¬ 
holten Prämissen gefolgert wird, dass jedes rich¬ 

terliche Erkenntniss ein synthetisches Urtheil ist. 
Woraus denn, da die Rechtspflege der Endzweck 
alles Rechtsstudiums, und das Begreifen und Con- 
struiren der Gesetze gewissermassen eine anticipirte 

Jurisdiction ist, (omne simile claudicat) leicht ein- 
zuschen ist, dass auch alle Rechtssätze synthetisch 

sind. Uebrigens wird bey dieser Gelegenheit von 
Almendingen scharf bekriegt, ja er wird als ein 
auffallendes Beyspiel angeführt, dass gerade |das 
Genie sich in die grössten Abwege verflattert, weil 
er in das Extrem ausgeschweift , die Bechtepflege 
in eine blosse Analyse der Gesetze zu verwandeln, 
welche unserer Rechtskenntniss keine Linie zusetzt. 
Dagegen vertheidige Hr. v. Almendingen sich selbst. 
Rec. erlaubt sich nur die Bemerkung, dass es hier 

zu dem Satze, dass das Genie sich leicht verfuttert, 

dieses Beleges eben nicht bedurfte. III. Gemein¬ 

fassliche Darstellung der philosophischen Interpre¬ 

tation, als der echt juridischen Auslegung der Gesetze. 

IV. Rin Fragment über etwas, das Ilobbes gesagt 

hat, und über den Unterschied von (zwischen) 
Seyn und. IVescn. ■ Rec. ist selbst ein Anhänger der 
Meynung, dass die Gesetze weder historisch, noch 
nach dein 'Willen des Gesetzgebers, als einer phy¬ 
sischen Person , sondern philosophisch ausgelegt 

werden müssen , obwohl sie durch jene beyden 
Ansichten erläutert werden. Er hat bereits oben 
auf den Umstand hingedeutet, dass das positive Ge¬ 
setz dem Rechtsgelehrten und dem Richter nur in- 
soferne etwas ist, als es zum Zwecke hat, auf die 
Verwirklichung des Rechtsbegriffs durch Annäherung 
zu wirken. Aber gemein fasslich hat er des Veris. 
Darstellung nicht gefunden. Gleich auf den ersten 
Seiten schweift er bis an die Grenzen der Transcen- 
dentalpliilosophie, und verliert sich in die Behaup¬ 
tung, dass man den Sinn ein verdichtetes, oder im 
Unbewussten liegendes Baisonnement nennen könne. 
Uebrigens macht er von seinen Grundsätzen über 
die phil osophische Auslegung eine Probe an der 
L. 2. C. de Bcsc. F. VWenn auch Rec. nicht 
überall mit dem Verf. einstimmig ist, so muss er 
doch eine Betrachtung empfehlen, die schon um 
ihres Gegenstandes willen höchst interessant ist, 
zu einer Zeit, wo in Deutschland dieses Rechts¬ 
mittel hier noch gegen alle Arten von Verträgen, 
selbst gegen Vergleiche, deren Zwecke es wider¬ 
streitet, z'ugelassen wird; und dort blos auf den 
Kauf und sogar nur auf den Verkäufer eingeschränkt 
ist. (Code I\ap. i683-) Die Abhandlung hat auch 
einen Anhang über den Kaufcontract, welcher ihr 
mit der Bemerkung angeknüpft wird, dass es ge¬ 
wisse Materien gehe, von denen man nicht wohl 
abbrechen könne, wenn man einmal daran ange¬ 
fangen habe. Das endlich, was Hobbes gesagt hat, 
lautet: Ixgislator, quid per verba legis int elligi 

voluerit, ex co cognoscitur, quod legislator, i. e. 

persona civitatis, semper intelligendus est veile, 

id quod aequum est; und der Unterschied zwischen 
Seyn und Wesen besteht darin, dass „das Daseyn 
eines Dinges jederzeit ausser demselben liegt, und 
dem Begriffe dessen, was dazu gehört, keine Linie 
zusetzt; das Wesen hingegen, in seinem Innern lie¬ 
gend, von äusserer Einwirkung so unabhängig ißt, 
dass es selbst gegen die Allmacht sein Veto aus¬ 
sprechen müsste. Diess wird erläutert durch das 
Setzen einer Allmacht ohne Weisheit, welche einen 
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Triangel will, dessen drey Winkel einen grösseren 
Raum befassen sollen, als zwey rechte, den sie 
aber nicht hervorbringen kann, weil das Wesen 
des Triangels widerspricht. Gegen diess Gleichniss 
dürfte die Mathematik etwas Erhebliches einwen¬ 
den, die Geometrie ncmlicb, dass Winkel niemals 
einen Raum befassen; und die sphärische Trigono¬ 
metrie, dass es in ihr Triangel zu befrachten gibt, 
deren Winkel sogar über das Maas von drey rech¬ 
ten ansteigen, welches denn die Allmacht für diess- 
mal aus der Velegenheit ziehen würde. Dieser 
letztere Umstand wird den Verf. überzeugen, wie 
misslich es mit den Gleichnissen ist. Er setze statt 
Triangel geradlinigter Triangel; so wird er linden, 
dass der gesetzte Wille der Allmacht in der That 
Unsinn wäre, (er behauptet das Gegentheil) und 
dass er Ursache hat, gegen seinen Unterschied 
zwischen Seyn und Wesen misstrauisch zu seyn. 
V. Etwas zur Verteidigung der Kantischen De- 
duction der Vertrüge, nebst einer Kritik der ge¬ 

meinen und Garvischen Theorie. Die Untersuchung, 
in einem Geiste mit den vorigen geschrieben, geht 
zur Zeit nur darauf, worein der letzte Grund der 
Vertragsverbindlichkeit nicht zu setzen sey, oder, 
wenn man lieber, worin er ermangelungsiveise be¬ 

stehe. Der -positive Thcil wird der Folge auf be¬ 
halten. VI. endlich ist ein Versuch, den der Verf- 
mit seinem genetischen RegriJJe der Jurisprudenz an 

zwey Lehren vom stillschweigenden Unterpfandc 

ungefähr eben so macht, wie er an der Lehre von 
der Verletzung über die Hälfte gethan hat. Wenn 
der Versuch auch nicht allenthalben für die Güte 
jenes genetischen Begriffs spricht , so beweist er 
doch den Scharfsinn des Verfassers. Recens. führt, 
vom Raume dieser Blätter beschränkt, von dem, 
was ihm getroffen scheint, nur einiges an. Das 
Pfandrecht des Vermiethers an den rebus illatis et 

invectis hat der Vermiether eines Schiffes nicht, 
weil bey ihm, wenn er den Abmiether ohne Cau- 
tion in See gehen lässt, der Wille nicht vorausge¬ 
setzt werden kann, sich an die res illatas zu hal¬ 
ten, die natürlich mit dem Schiffe selbst aus seiner 
Gewalt gehen. Der Verpachter eines Grundes, wo 
Fossilien gewonnen werden, hat an der vorhande¬ 
nen Ausbeute dasselbe Pfandrecht, als der eines 
praedii rustici an den Früchten. In Betreff dessen 
hingegen, was der Verf. über das Pfandrecht des¬ 
jenigen sagt, welcher zu Hauptreparatur, Erbauung, 
Ankauf eines. Hauses u. s. w- dargeliehen hat, hegt 
Recens. Zweifel, deren Auseinandersetzung hier zu 
Weit führen wurde. 

Zjveyten Theiles zweyte Abtheilung. Sie enthält 
einen Versuch einer von den schleichenden Irthümern 

der gemeinen Lehre gereinigten Darstellung des Ur- 

rechts oder Rechtspriucips, der an einem Orte, wo 
Rec. keinen Ruhepunct gefunden, abgebrochen und 
die Fortsetzung im dritten Rande versprochen wird. 
So weit er vorliegt, ist er ein buntes Gemisch von 
Metaphern, Gleichnissen, in sich selbst aufgehtn- 

S tück. 

den Zirkelphrasen 'bekannter philosophischer Schule, 
Antithesen , Wiederholungen und zügellosen Ab¬ 
schweifungen, in welchen Rec. nur wenig Hervor¬ 
springendes hat festhalten können. Die Abschwei¬ 
fungen z. B. treibt der Verf. so weit, dass er in 
einer Note über Furcht und blinden Schrecken, 
nach ihm die Basis des Eides, vier Verse aus Ra¬ 
cine, in welchen Phaedra Furcht vor der Anklage 
der stummen Wände ausdrückt, nicht nur anführf, 
(den zweyten mit einem Fusse zu wenig) sondern 
sogar in vier, theils dreyzehnsylbige theils eillsyl- 
bige Reimzeilen übersetzt, wovon hier die erste 
zur Probe : 

Je connois wes fureurs, je les repete tontes. 

Ich büsse meine Wuth, ich leide ohne Ende. 

Gegen die gemeine Lehre vom Rechtsprincip lässt 
er sich übrigens folgender Gestalt vernehmen. Das 
Recht an sich ist ein ideeller Punct, der sich ewig 

findet, wie er eivig gesucht werden muss. S. 24. 
Wir begreifen das Urrecht, wie den kategorischen 
Imperativ', lediglich durch seine Unbegreiflichkeit. 
Du sollst dir kein Bild, noch irgend ein Gleichniss 
machen, ist für jeden, der das Princip bewahren 
will, das erste Gesetz. S. 20 und 24. — In Wahr¬ 
heit, wenn es der Allmacht schon gelungen ist, 
etwas hervorzubringen , was wir dadurch begrei¬ 
fen, dass es unbegreiflich ist; so sollte man glau¬ 
ben, dass es ihr auch ohne Hülfe der sphärischen 
Trigonometrie gelingen könne, einen Triangel von 
mehr als igo Grad Winkel zu machen. Und was 
die Bilder und Gleichnisse anbetrifft ; so hat der 
Verf. dicss Gesetz nur zu oft übertreten. — Was 
nützt es, redet er S. 25 die Rechtephilosophen an, 
dass ihr uns in einer Reihe Paragraphen sagt, der 
Mensch ist ein freyes Wesen, das äusserlich frty 
seyn muss, wie es innerlich frey ist. Er ist nicht 
allein, sondern mit andern gleich freyen Wesen im 
Zustande des Nebeneinanderseyns und der Wechsel¬ 
wirkung; soll durch diese die Freyheit Aller nicht 
aufgehoben werden, 60 muss die Freyheit des Ein¬ 
zelnen darauf eingeschränkt werden, dass die Frey¬ 
beit Aller daneben bestehen kann. Alles das sind 
unfruchtbare Tautologien, die mit einem unnützen 
Wortaufwande sehr wenig sagen. Daraus erklärt 
ihr uns den Rechtsbegriff gerade so, wie wenn ihr 
aus der Händearbeit des Setzers, wie dieser nach 
und nach die Typen zusammengesetzt habe, den 
Gedanken des Schriftstellers ableiten wolltet. Ja es 
ist grundfalsch, wenn ihr den Begriff des Rechts 
dem Begriffe der Coexislenz folgen lasset. In der 
Ordnung der Vernunft ist jener das Erste und diese 
das Folgende, der Mensch ist nicht dadurch ein 
Rcchissubject, dass er ist, sondern dadurch, dass 
er sich dazu macht, u. 8. f. — Es müssen Zeichen 
und Wunder geschehen, um uns aus unserer Schlaf¬ 
sucht zu wecken, und über die Dürftigkeit der 
gemeinen . Rechtsphilosophie die Augen zu öffnen. 
S. 2g.’ — Die Scfaverey ist ir.it'dem Hechts begriffe 
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verträglich, weil das Urrecht, über Zeit und Sinne 
erhaben, durch keinen aussern Act, der in Zeit 
und Sinne fällt, gefährdet werden kann. S. 62. —■ 
Es bat sonach auch vom Negerhandel, von Men¬ 
schenopfern und andern* dergleichen äusseren Acten, 
die in Zeit und Sinne fallen, nichts za besorgen. — 
Das Vermögen der Menschen , sich einander zu 
schaden , im Ganzen befrachtet , ist quantitativ 
gleich, so dass jeder dem andern gleich viel zu 
leide thun, und ihn, wo nicht mit gleicher Münze, 
doch mit gleichem Werthe bezahlen kann. S. 4 
(wiederholt S. 95.) — In der scharfsinnigen Be¬ 
merkung Grolmans, dass der Arme (von positiven- 
Gesetzen abgesehen) nicht blos ein unvollkommenes, 
sondern ein vollkommenes Recht habe, zu betteln, 
§0 gewiss dem "Wohlhal enden das Recht der Wahl 
zustehe, zu geben oder nicht zu geben, scheint 
dem Verf. der Reim unseres ganzen Rechtssystems 
zu schlummern. S. 107. — Nicht auch eben ao 
gut in jedem andern richtigen Satze des philoso¬ 
phischen Rechts? Ree.'hat absichtlich Btbaopfun- 
gen ausgehoben, die den Verl, vielleicht selbst be¬ 
fremden werden, wenn er sie bey kaltem Blute 

hier gedruckt liest. Er ist es der Billigkeit schul¬ 
dig, auch eine solche anzuführen, wo ihm eine 
lichte, vielleicht fruchtbare Ansicht aufstiess. Die 
Natur hat drey Organe zu Realisierung des Rechts, 
ohne welche alle von Menschen erfundene Zwangs¬ 
mittel Kinderejten wären: das Elend des Naturstan¬ 
des, die Ehre und die Gottesfurcht; ihnen corre- 
spondiren in dem Rechtsbegriffe, als einer (m) Frey- 
lieitsgesetzer (tze) die Begriffe Vertrag, Amtrag 
und Staat. Das Elend des Naturstandes zwingt 
die Menschen, sich zu vertragen, d. h. ihre Ver¬ 
hältnisse gegen einander mit einem gemeinschaftli¬ 
chen Masse zu messen. Wo sie das nicht können 
oder nicht wollen, da werden (Kompromisse. auf 
Unparthcyische, Angesehene, Appellationen an das 
Publicum u. s. f: nöthig. Da aber beyde Mittel nur 
unvollkommen gegen Gewalt und Willkühr schützen; 
so entsteht aÜ8 der Combination von beyden der 

Staat. S. 91. 
Hr. Z. ist ein Mann von ausgezeichneten Ta¬ 

lenten, von dbm die 'Wissenschaft Erwartungen ha¬ 
ben darf, sobald er'Anfängen wird/ gelassener za 
pliiloso'phiren. Nach der Vorrede S. IX. hält er 
ä'iQ Philosophie des R.echts, die er sucht, für die 
alidin wahre. Die Kritik hält ihr Endürtheil dar¬ 
über billig bis zu dem Zeitpunkte zurück, wo er 
sie gefunden haben wird. Seine Schreibart, lebhaft 
und nur allzu bildenreich, würde angenehm - seyh, 
wenn sie nicht von geriminisirten Wörtern, starrte. 
Nur einige rnale ist ihm ehender• statt eher, und 
S. 103 Theil 2, Abth. 1. der Ausdruck Justitudo 

jiretii entwischt. 
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Sinapius. Drittes Bändchen. Sorau u. Leipz. 

bey Ackermann u. Bey gang.' 192 S. 3- C1^ gr-) 

Die Reichhaltigkeit der angezeigten Schrift ist 
bereits dufch. die Heyden ersten Bändchen bewährt 
Worden1, und w1’r 1 den wissbegierigen L; sef auca1 
in dem vor uns liegenden driften Band befriedigen. 
Im zwo) len 'Bändchen , welches nebst dem driften, 
nach dem vorgezcichnefen Plan, alle Denkwürdig¬ 
keiten der Schlesischen Städte in Beziehung aut die 
NahrungsZWeige ihrer Einwohner und aut Indu¬ 
strie, Hafntiurig und Kunst, darstellen sollte, war 
der Anfang mit det Haup'stadt Breslau gemacht, 
aber noch nicht alles in jenen Hinsichten Wisseus- 
werthe von dieser merkwürdigen Stadt beygebracht 
worden. Es wird daher der dort abgerissene Fa¬ 
den hier wieder aufgenommen und das noch Feh¬ 
lende, besonders von dem wichtigen Manuiac.tur-, 
Gevverb - und Hand.lüngswesen , nachgeholt. Man- 
nichfaltige Notizen über alle diese Gegenstände neh¬ 

men den ganzen ersten Abschnitt (S. 5 —' 53) eln* 
Nach einer interessanten Einleitung, Welche eine 
Parallele zwischen Breslau’s vormaligen und gegen¬ 
wärtigen, durch die Ausbreitung des sonst in die¬ 
ser Stadt seltenen mercantilischen Speculationsgei- 
sfes, ausserordentlich lebhaft gewordenen und aus¬ 
gedehnten Handels enthält (S.6 — 8)> tritt der Verf. 
seine Wanderungen durch das Gebiet der Industrie 
an, und lässt der Preussischen Regierung die Ge¬ 
rechtigkeit wiederfahren, das? die wichtigsten Fa¬ 
briken und Manufacturen ihrer Ermunterung und 
Veranstaltung ihr erstes Daseyn verdanken. Dahm 
gehören die sehr erheblichen Cattundruckereyen, 
die jährlich wenigstens für 30000° Thlr. VVaaren 
liefern, wovon über die Hälfte, grösstentheils durch 
die Hände der Juden ins Ausland verführt wird 
(S 9_16); die Tabaksfabriken, deren Absatz sich 
jährlich auf 720000 Thlr. beläuft, und wovon 4 in 
benachbarte Provinzen geht (S. 16 — 17); die Zu- 
ckersiederey, deren Absatz auf 1 Million Thlr. steigt; 
die feinen Tuchfabriken, von deren Erzeugnissen 
die Elle mit 10 — 15 Thlrn. bezahlt wird, die Näh¬ 
nadel-Fabrik, die Lakiriabrik, welche die einzige 
in Schlesien, und wegen der ausserordentlichen 
Man ui chf al tigkei t und Schönheit ihrer Producte merk¬ 
würdig ist, die Spiegelfabrik, und die ächte Tür¬ 
kische Garnweberey (S. iß — 2i). Auch sind, zu 
den verschiedenen vorzüglich wichtigen Zweigen 
der Industrie, eine Pottaschsiederey, eine Salpeter- 
siederey, und eine Silbersehmelze zu rechnen. Ge¬ 
gen 5000 Menschen werden täglich in allen diesen 
Fabrik-und Manutfacturanstalten beschäftigt. und 
durch dieselben ernährt. Die jährlich verarbeiteten 
rotien Materialien belaufen sich auf 2 Millionen 
Thaler, und die fertigen Fabricate können auf 3y 
Million Thlr. geschätzt werden, — Sehr genau 
tmd unterrichtend sind die Nachrichten, die der Vf. 
von dem Handelsstande und den verschiedenen 
Cl'as^en der Kauileute sowohl als den Gegenständen 
ihres Verkehrs bey bringt (S. 52—51). Zum Beschluss 
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berechnet er die gesammte Einfuhr Breslau’s jähr¬ 
lich auf i6£ Million Thaler und die Ausfuhr auf 
17 Millionen Thaler so, dass folglich Breslau eine 
halbe Million Thaler bey seinem Handelsverkehr 

verkehr gewinnt (S. 52 u- f*)* — 1° den beyden 
folgenden Abschnitten führt uns der Verf. in alpha¬ 
betischer Ordnung durch die einzelnen Schlesischen 
Städte, in so fern sie sich durch irgend einen Zweig 
der Industrie auszeichnen. Wir wollen ihm auch 
auf dieser Wanderung folgen, und unsere Leser auf praktischer Slaatsklugheit athmenden Ideen auf marn 
die vorzüglichsten Artikel aufmerksam machen. Der che gewagte, wenigstens mit keinen hinreichenden 
ziveyte Abschnitt beginnt mit dem wegen seines Star- Gründen unterstützte, und folglich nicht genug ein- 

' B ,Q L T T I 7f. 

Deutschlands Erhärtungen vom Rheinischen Bunde, 

von dem Freyherrn von Eggers, Oberprokufeur 

der Ilerzogthümer Schleswig und Holstein. (Ohne 

Benennung des Druckorts) 1303. 48 S. Q. (4 gr.) 

In dieser ungemein gehaltreichen Schrift stösst 
man freylich neben den treflichsten den ächten Geist 

ken Tabaksbaues merkwürdigen Mediatstädtschen Au- leuchtende Behauptung; 
ras, und endet mit Raudten (S, 58—127). Bernstadt 
(S. 61) und Brieg (S. 60) haben wichtige Tuchma- 
nufacturen, letztere auch erhebliche Baumwollen¬ 
fabriken. Bimzlau führt jährlich für 10000 Thaler 
von seinen bekannten Töpferwaaren aus (S. 64). In 
Frankenstein sind die Stärkefabriken (S. 66), in 
Greijfenberg die bunte Leinwand-und Leinen-Da¬ 
mast - Fabrication (S. 77), und der äusserst starke 
Leinwandhandel, in Grünberg die auf 636 Werk- 
Stühlen betriebene Tuchweberey (S. 79) und der den französischen Bevolutionskrieg verflochten hätte. 

dennoch aber bleibt der 
hohe Werth und die Brauchbarkeit des Ganzen un¬ 
verkennbar, Der Vf. beginnt seine Betrachtungen 
mit einer Parallelle zwischen dem deutschen Für¬ 
stenbunde und dem Rheinischen Bunde. Er sucht 
jenen als eine der gefährlichsten Erschütterungen, 
des ohnehin schon morschen deutschen Staatsgebäu¬ 
des difrzustellen, giebt aber doch zu, dass diese» 

erhalten Gebäude sich noch 
wenn nicht .verblendeter Adelsstolz 

länger haben würde, 
das Reich m 

Weinbau, dessen Erzeugnisse jedoch grösstentheils 
in Weinessig verwandelt werden (S. g5) wichtig. 
Sehr interessant sind die historischen Nachrichten, 
die der Verf. (S. 91 u. f.) von dem Schuhmacher 
Joachim Girath und dem Breslauer Domherrn von 
Frankenberg beybringt, die in den Jahren 1470 und 
1624 die Schöpfer der Schlcierweberey in Ilirsch- 
berg und dem Schlesischen Gebirge wurden. Ge¬ 
genwärtig treiben in Hirschberg allein 120 Kaufleute 
den Leinwand - und Schleierhandel ins Ausland, 
wohin jährlich gegen 500000 Scliok am Werth auf 
qi Million Thlr. gehen (S. 97). Eandshut führt 
jährlich für mehr als \ Million Thlr. Leinwand ins 
Ausland aus und hat eine sehenswürdige grosse Was¬ 
sermangel zur Appretur der Leinwände (S. 100). 
Neustadt liefert jährlich 20000 Ellen Spitzen, die 
grösstentheils ins Ausland abgesetzt werden (S. 117). 
.— Der dritte Abschnitt begreift die übrigen Schle¬ 
sischen Städte von Reichenbach bis Zülz (S. 123 — 
192). Heichenbach ist als der Hauptsitz der Baum- 
woll-Spinnerey und der Fabrication der Baum-und 
Schaafwollnen Zeugwaaren merkwürdig (S. 129 — 
149). ileichenstein wird durch seine wichtigen Ar¬ 
senikwerke (S. 155); lieiiierz durch zvvey Papier¬ 
mühlen, die vorzüglich schöne Waareu liefern (S. 
156); Schmiedeberg , durch seine Creas-oder weis- 
garmge Leinwand - Manufacture.n, Tabaks -, Band - u. 
a. 
ni 
Hundschuhfabrication anzuführen vergessen. . Tar 
nowitz verdient wegen der seit 1733 wieder herge¬ 
stellten Bergwerke die jährlich über 60000 Centner 
silberhaltiges Bleyerz und über 6000 Mark Silber 

liefern, (S. iß4 u* f) bemerkt zu werden. tVarm- 
brunn liefert schöne und künstliche Glasarbeiten 
(S. 138)* un<l Zülz (S. 191) jährlich über 6uoo El¬ 
len, geklöppelte Spitzen, 

(S. 3 — 5)' Ree. enthält sich gern aller Bemerkun¬ 
gen, muss aber doch, aus Liebe zur Wahrheit, sei¬ 
nen Lesern die bekannten, von der constituirenden 
Nationalversammlung veranlassten Verletzungen des 
Westpbälischen Friedens ins Gedächtnis* zuruck ru¬ 
fen, die wohl auch unabhängig von allen Motiven 
des Adelsstolzes dem deutschen Reich einen Bruch 
mit Frankreich abnöthigen konnten. — Dem Rhei¬ 
nischen Runde prophezeiht der Vf. die längste und 
sicherste Dauer unter der Bedingung einer zweck¬ 
mässigen noch zu erwartenden iiuiern Organisation 
desselben (S. 5 u. f.), rühmt dessen Vortheile in Hin¬ 
sicht auf die Erhaltung des äussern Friedens sowohl 
als des Friedens unter den Verbündeten, und auf 
Handel und Gewerbe (S. 9 u. f.) , und geht dann 
zu seinen Vorschlägen, zur Einrichtung der innern 
Bundesverfassung über. Sehr richtig bemerkt er 

(S. 11), dass, um Winke über die gegenseitigen 
staatsrechtlichen Verhältnisse der Bundesglieder "ge¬ 
ben zu können, mau von den jetzigen örtlichen 
und politischen Beziehungen genau unterrichtet 
seyn müsste, und dass die Werkmeister des zu er¬ 
richtenden neuen Gebäudes, welches sich auf den 
Trümmern des deutschen Reichs erbeben soll, in 
den vielseitigen Erfahrungen, welche die vormala 
republikanischen vereinigten Niederlande, Helvetien 
und Nordamerika darbieten, die beste Belehrung 

Fabriken merkwürdig (S. 159—177), Bey Schweld- über die zweckmässige Anordnung der Verhältnisse 
~ (6. 130) hat der Verf. die wichtige und schöne verbündeter Staaten finden würden- (5. 12 u, f.\ 

Nach seiner Ansicht sollte vor allen Dingen den 
Unbequemlichkeiten vorgebeugt werden, die aus der 
grossen Verschiedenheit ejer Stärke und Schwäche 
der einzelnen verbündeten Staaten entspringen, und 
dtess scheint ihm nur unter der Voraussetzung müg- 
licn, wenn die schwachem Burideegueder sich eine 
Einschränkung ihrer Souveränität gefallen lassen, 

indem sie der selbstständigen (Ausübung solcher 
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ll obeitsrecblc z. B. des Münzrectits entsagen, die 
ihrer Natur nach nur von dem Beherrscher einer 
grossem Volksmasse mit Vortheil und Anstand aus- 
geubt werden können (S. 13—19 u. f.). Im eine n 
sichern Maasstab zur praktischen Anvvem ung die¬ 
ses Satzes zu erhalten, stellt der Vf. die R gel aut: 
dass kein Fürst, der über weniger als hunderttau¬ 
send Unterlhanen gebietet, sich mit der Aua ibung 
aller Hoheitsrechte befassen sollte. Doch scheint 
der Grund, mit welchem er seine Hegel unter¬ 
stützt, weil nämlich das Herzogthum Oldenburg, 
ein Land von ungefähr 100000 Einwohnern, und 
doch so gut eultivirt, so wohlhabend, so glücklich, 
so weise regiert, ist als irgend ein anderer htaat, 
keine vollkommene Ueberzeugung zu gewähren. 
Der kleine Italienische Freystäat St. Marino zählt 
kaum 5000 Einwohner und hat dennoch, bey einer 
gut organisiiten Verfassung, seine Unabhängigkeit 
und den vollen Genuss aller Soüverainitätsrechte 
seit Jahrhunderten behauptet. — Es wurde'uns zu 
weit iühren, wenn wir bey allen, wenn gleich 
nicht durebgebends richtigen, doch gewiss wohlge- 
meynten Ideen und Vorschlägen des scharteinnigen 
Verfassers verweilen sollten. Nur einige dieser 
Ideen muss Rec, noch ausheben , um seinen Lesern, 
ohne ihnen in ihrem Unheil über Geist und Werth 
der ganzen Schrift vorzugreifen, das Eigenthümli- 
che derselben auschaulith zu machen. I3ahin ge¬ 
hört die Behauptung, dass der Rheinbund, den 
der Verf. lieber und passender den Germanischen 
Bund nennen möchte, nur einen Staat ausmachen, 
und dass bey den Unterthanen aller Bundesgiieder 
die Idee dieser Einheit des Staats erweckt und ge¬ 
nährt werden (S. 33 u. f.); dass die Residenz des 
Fürsten Primas für die Hauptstadt des Bundes gel¬ 
ten, und der Sitz des höchsten Bundestribunals, 
auch einer gemeinschaftlichen Academie der \\ is- 
senschaften seyn (S. 35); dass man im Ernst an 
eine Vereinigung der christlichen Kirchen denken 
(S. 53 u, f.) und dass endlich die einst so gepriese¬ 
nen Ideen von unbedingter Freyheit und Gleich¬ 
heit als Gespinste eines kranken Gehirns aus dem 
Gebiet des durch den Rheinischen Bund wiederge- 
bohrnen Germaniens auf immer verbannt werden 

sollten (S. 47 u. t.). 

ERDBESCHREIB UNG. 

Leitfaden beym Vortrage der Topographie des Für* 

stenthurns Bayreuth. Entworfen von M. G. W. 

A. Fi keuscher, oidentl. Professor des Geschichte 

XU Bayreuth etc. Nürnberg, bey Raspe, (lgo7) 

x10S.gr. 8. (10 gr.) 

In der kurzen Vorerinnerung bezeichnet der 
Verf. den Gesichtspunct, aus welchem man seine 

Schrift zu. beurtkeilen hat. Da nämlich zu einer 
genauen Kunde der vaterländischen Geschichte auch 
die Kenntniss der einzelnen Orte und des Bemer¬ 
kens werthen derselben erfordert wird: so entwarf 
er sich gegenwärtigen Leitfaden, um nach demsel¬ 
ben die Zuhörer seiner historischen Lehrstunden 
mit dem gegenwärtigen Zustande ihres Vaterlandes 
bekannt zu machen. Er hat übrigens hier sowohl 
als in seiner Landesgeschichte des Fürstenthums 
Bayreuth die Literatur absiehtlich ausgelassen, weil 
die Reichhaltigkeit derselben den Entwurf bogen¬ 
reicher gemacht und vertheuert haben würde, wel- 
ches seinem Zweck gerade entgegen war. „Das Ganze 
zerfällt in zwey Abschnitte. Der erste Abschnitt 

liefert einen allgemeinen topographisch-statistischen 
Ueberblick des ganzen Fürstenthums (S. 5 —21) 
nach seiner Lage und Grenzen, Grösse, Eintheilung, 
Klima, Gewässern, Wegen und Chausseen, Beschaf¬ 
fenheit des Bodens, Producten, Fabriken und Ma- 
nutäcturen, Handel, Ortschaften, Einwohnern, Re¬ 
gierungsverfassung, Kriegsstaat, Kirchen - und Schul¬ 
verfassung, milden Stiftungen, Münzfuss, Maas und 
Gewicht. Der ztveyte Abschnitt ist der specielleü 
topographischen Uebeisicht des Fürstenthums ge¬ 
widmet, und hat wieder zwey Unterabtheilungen, 
ln der ersten Abtheilung (S. 22 — 4°) handelt der 
Verf. von den eximirten Städten, d. i. denjenigen, 
die nicht unter den Justiz - und Kammerämtern, son¬ 
dern unmittelbar unter der Regierung und Kammer 
stehen. Dahin gehören die sechs sogenannten Ilaupt- 
städje des Landes, Bayreuth, Culmbach, Hof, 
Wunsiedel, Neustadt an der Aisch und Erlangen, 
und die ehemalige Reichsstadt Windsheim. Ungern 
vermisst man in den übrigens, was die Kirclien- 
Schul- und PclizeyVerfassung auch Cultur und Ge¬ 
werbe betrifft, hinlänglich befriedigenden Nachrich¬ 
ten von diesen Städten die Angabe der Zahl ihrer 
Einwohner und Häuser. Auch ist alles, was in der 
beschriebenen Verfassung jener Städte von eigen- 
thümlichen Einrichtungen und Anstalten der Preus- 
sischen Regierung sich herschreibt, gegenwärtig, 
da das ganze Land die Bestimmung seines künftigen 
Beherrschers noch erwartet, natürlich einer bevor¬ 
stehenden grossen Veränderung unterworfen. Die 
zweyte Abtheiluug (S. 41 — 110) enthält die topogra¬ 
phische Uebersicht der einzelnen Kreise, deren das 
Fürstenthum sieben zählt, nämlich den Bayreuther, 
Culmbacher, Hofer, Wunsiedler, Neustädter, Er¬ 
langer und iphofer Kreis. Von jedem der genann¬ 
ten Kreise werden die Grenzen , Gewässer , vor¬ 
nehmste Landstrassen, Producte, Anzahl der Ort¬ 
schaften, und in alphabetischer Ordnung die zu je¬ 
dem Kammer - und Justizamt gehörigen Orte genau 
angegeben , so, dass die Arbeit des fleissigen Verf. 
dazu dienen kann, die neuern geographischen Lehr- 
und Handbücher zu verbessern und zu berich¬ 
tigen. 
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Hie Anfangs grün de der Erkenntniss der IVahrheit 

in einer Fibel für noch unbefriedigte Forscher 
nach dieser Erkenntniss von C. L. Re in ho Id, 

Prof, der Philosophie zu Kiel und Mitglied der Akademie 

der Wissenschaften zu München. Kiel, in der akade¬ 

mischen Buchh. 1808« XVI u. 84 S. ( 12 gr.) 

D er Ilr. Vcrf. gibt den Zweck dieser Abhandlung 

(S. XIV in der Vorrede) in Verhältnis zu seinen 
vorigen Arbeiten folgendermassen an: „Sie hat mit 
Jen frühem Versuchen des Verfe. , welche durch 
den bardilischen Grundriss der ersten Logik veran¬ 
lasst sind, durchaus nichts als das Bestreben ge¬ 
mein, die allgemein verkannte Eigenthümlichkeit 
des Denkens in seinem Unterschiede und Zusam¬ 
menhang mit dem Anschauen zu enthüllen. Der 
Yerf. erkennt nun, dass und warum ihm diess Be¬ 
streben in dem erwähnten Versuche misslungen ist; 
nichts de6to weniger darf er diese grösstentheils 
unbemerkten und vergessenen Arbeiten schon darum 
keineswegs bereuen, weil ohne dieselben die ge¬ 
genwärtigen Anfangsgründe das endliche Resultat 
der letzten neun Jahre eines über drey Jahrzehnde 
hindurch mit der Aufgabe der Philosophie als Wissen¬ 
schaft unablässig beschäftigten Lebens nicht zu 
Stande gekommen.“ Durch diesen Versuch glaubt 
er nun das gemeinschaftliche Missverständnis der 
neuern dogmatischen Parthey, die das Wahre anzu- 

sehauen, in der neuen skeptischen Parthey, die das 
Wahre unerkennbar wähnt, enthüllt und aufgeklärt 
zu haben; und das xpwrov -ytiAa? beyder Pariheyen 
besteht (nach S. X) ,,in der herkömmlichen Ver¬ 

mengung und Verwechselung der Einheit (Identität) 
mit dem Zusammenhang (Nexus) und der Ver¬ 

schiedenheit (Diversität) mit dem Unterschiede (Dif¬ 
ferenz).“ Auf die feyerliche Aufforderung des Hrn. 
Fi. an jeden Selbstdenker, sich über das, was er 
sich bey diesen Worten bisher gedacht, und über 
die Art, wie er hier unterschieden, Rechenschaft 
cu geben, that Rec. diese auch, ehe er weiter 

Erster Baud, 

las , und fand unter diesen vier Begriffen _. 
(denn für etwas anders als Begriffe konnte er sie 
nicht erkennen)— die ersten beyden ziemlich weit 
aus einander liegen und nicht leicht zu verwech¬ 
seln; in Rücksicht der letzten beyden musste er 
aber ganz Eberhard in seinem synonymischen TVör- 

terbuclie beypflichten, der darüber sich so erklärt: 
„ Verschiedenheit ist in den Dingen (Objecten) selbst, 
und durch sie macht der Mensch einen Unterschied 

unter ihnen. Dinge, die gar nicht verschieden wä- 
ren, könnten auch nicht unterschieden werden. “ 
Mit dem Gedanken, dass aus dieser Unterscheidung 
allein noch eben kein besonderes Heil für die Ph£ 
lo.sophie hervorzugehen scheine, kam Rec. nun zur 
Einleitung. Sehr richtig bemerkte da der Verf. 

gleich, zu Anfang: „die gemeinschaftliche Eigen- 
tbümhchkeit dei neuern und neuesten Philosophie, 
welche seit der Kantischen Kritik einander ver¬ 
drängten und herbey führten, besieht darin, dass 
sie das ehemals zu weit getriebene Vertrauen auf 
die Begriffe durch ein unbeschränktes Vertrauen 
auf die Anschauungen niederschlugen und ersetz¬ 
ten;“ und, fährt er fori, wie ehemals das mit 
dem Henken verwechselte Vor stellen durch Begrei¬ 

fen oft das wahre vernünftige Henken nicht in sei¬ 
nem ganzen Werth erkennen Hess, so geschah diess 
jetzt durch die Anschauungen. In diesem wie in 
mehrern Sätzen dieser Einleitung ist Rec. ganz mit 
dem Verf. einverstanden, aber von S. 13 an, wo 
die Frage dahin bestimmt wird: „besteht das Ver- 
hältniss des Erkennehs und des Seyns in der un¬ 
bedingten Einheit oder nur in der blosen Verschie¬ 
denheit oder aber in dem Verhältnisse der Einheit 
zur Verschiedenheit?“ hörte bey llec., so wie der 
\ erf. in seine Erörterungen über Einheit und Ver¬ 
schiedenheit immer tiefer hinein geht, immer mehr 
das Verstehen und mithin auch das Einverstehen auf. 
Er kam zu der Abhandlung selber, deren erstes Hanpt- 

stück: von dem Eigentümlichen der Verhältnisse 

der Einheit und der Verschiedenheit , und deren 
zweytes Hauptstück von dem Eigentümlichen des 

Verhältnisses des Seyns zur Erscheinung übersehrie- 
ben, und deren jedes in mehrere Abschnitte, de- 

[23] 
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ren Ueberschnfteii aber hier mitzutlieilen zu weit¬ 
läufig wäre, abgetheilt war. Nur hie und da Konn¬ 
te Bec. die Gedanken des Verf. einigermassen, ih¬ 
rer Bedeutsamkeit nach, auffassen, und mit leben¬ 
diger Klarheit nicht den Worten , sondern dem 
Geißte nach in sich reproduciren, meistentheils aber 
war er dazu nicht im Stande; und dass ihm die Ge¬ 
dankenreihe des Vfs. klar geworden, oder er auch 
nur im Allgemeinen die Verbindung zwischen den 
Erörterungen der eben angegebenen Grundbegriffe 
und den Folgerungen daraus eingesehen hätte, kann 
er nicht behaupten. Erst in den Schlussanwendun¬ 

gen von S. 74 an trat der Verf. dem ffecensenten 
wieder näher, und je mehr es zum Schlüsse ging, 
desto mehreres fand er wieder, nicht nur was er 
nach- denken konnte, sondern worin er auch seine 
eigne Gedanken und Ansichten, zu denen er aber 
auf ganz anderm Wege als durch Erörterungen von 

Begrijfe?i gelangt, wieder fand. llec. will sich 
gern bescheiden, dass der Grund dieses Nicht-fol- 
gen-könnens in ihm und seiner Individualität lag, 
er fürchtet aber, dass es vielen, wo nicht den mei¬ 
sten Lesern dieser Fibel so gehen wird, wenn sie 
anders, (was freylich in unsern Tagen hie und da 
gar nicht der Fall zu seyn scheint,) sich wirklich 
Rechenschaft geben wollen und können, was sie 
verstehen, und was nicht, und offenherzig wie Rec. 
gestehen wollen, wie es mit ihnen in dieser Rück¬ 
sicht steht. Gleich der erste Taragraph des ersten 
Abschnitts, der noch keineswegs der schwierigste 
ist, stehe wörtlich hier, um eine Trohe von der 
Schreibart dieses Buches zu geben, um die, für die 
dasselbe denn eigentlich und ganz, geschrieben ist, 
auf dasselbe aufmerksam zu machen. (j. 1. „Die 
Einheit ist nicht die Verschiedenheit, und diese ist 
nicht jene; und keines kann je das andre werden. 
Sie sind und bleiben unterschieden. Sie lassen aber 
keinen gemeinschaftlichen Unterschied zu. Dieser 
Würde darin bestehen müssen, dass jedes von bey- 
den nur die Verneinung oder.Aufhebung des andern 
Wäre. Allein weder die Einheit ist die Verneinung 
der Verschiedenheit, noch diese die Verneinung von 
jener. Nicht durch die Aufhebung, so wenig als 
durch die Setzung der Verschiedenheit, sondern le¬ 
diglich durch ihre eigne Setzung ist die Einheit 
was sie ist, die Einheit, als solche, die positive 
Einheit. Aber nur unter der Setzung der bereits 
über ihr stehenden Einheit, als solcher, ist denn 
auch die Verschiedenheit was sie ist, die Verschie¬ 
denheit, als solche, die positive Verschiedenheit. 
Durch die Setzung der Einheit wird also keines¬ 
wegs die Verschiedenheit, sondern nur die Mischung 
und die Gleichmischung der Verschiedenheit mit der 
Einheit (der Widerspruch, die Unmöglichket) auf¬ 
gehoben, und wird die Erhabenheit der Einheit 
über dre Verschiedenheit und das Unterwörfensey« 
der Verschiedenheit unter die Einheit herausgehoben 
und geltend gemacht. Darum ist die Einheit als 
solche, das Nichts - über - sich - voraussetzende, das 
Unabhängige, das Unbedingte, der Grund über der 

\ - ' n 

Bedingung; die Verschiedenheit als solche das Üebcr- 

sich - voraussetzende, das abhängige , das Bedingte, 

die Bedingung unter dem Grunde. “ — Nun lege 
der Leser das Buch weg und schreibe mit andern 
Worten den Begriff nieder, den er klar und be¬ 
stimmt nach dem Gelesenen von der Einheit erhal¬ 
ten hat. Erst wenn diess ihm hier einigermassen 
gelingt, würde es ihm möglich seyn, weiterhin und 
vornernlich da, wo von diesem Begriff der Einheit 
nun weiter zur Einheit als reellem Seyn übergegan¬ 
gen wird, das Büchlein nicht ganz unmuthig im 
drückenden Gefühl des Nicht - einsehen-könnens des 
Was? Wie? und Warum? aus der Hand zu legen. 
Rec. fürchtet, dass den wackern Reinhold, — dessen 
schöner religiöser Sinn sich auch hier, wie in allen 
seinen Schriften , ausspricht, dessen FFitz aber ein¬ 
mal nur zu leicht in einem gewissen Entgegensetzen 
und Vergleichen gewisser von den Zeitgenossen aller¬ 
dings oft nicht hinreichend aus einander gesetzter 
Begriffe sich gefällt, und dessen Enthusiasmus dann 
diesen Begriffen eine ganz besondre alles umschaf¬ 
fende Wichtigkeit verleiht, die das kältere Forschen 
in ihnen nicht zu finden vermag, — auch hier die 
freylich in unseru Tagen oft gemissbrauchten Aus¬ 
drücke und Begriffe Identität und Differenz zu sehr 
gefesselt haben, und er, gleich seinen Gegnern, in 
daß witzige Spiel mit ihnen zu tief licreingerathen 
sey, um sie, wie sie es zur Zerstreuung des sie 
umschwebenden heiligen Dunkels, sollten, ruhig 
ihrem Ursprung, Umfang und Werth nach psycho¬ 

logisch zu erörtern. Indess , wie schon gesagt, 
Reecnsent beschcidet sich gern in seinem Urtbeil, 
welches er blos für individuelle Ansicht gibt, und 
wünscht, dass mehrere Forscher , uneingenommen 

vom Sectengeist, ihr Urtheil vor dem Tublicum ab¬ 
geben. Er würde mit seinem Urtheil gar nicht her¬ 
vorgetreten seyn, wenn er es nicht wäre, der im 
5östen Stück dieser Literaturzeitung im May 1307, 
seine Ansicht von einer frühem kleinern Schrift des 
Verfs. darlegte, welche Darlegung der Verf. in der 
Vorrede dieses Werks S. XV. mit Dank erwähnt. 

FOLKSER ZIEHUNG. 

Ein einziger Schulmeister unter tausend,. Kindern 

in einer Schule: ein Beytrag zur Verbesserung 
der Lehrmethode und Schuldisciplin in niedem 
Volksschulen von Joseph Lancaster; aus dem 
Englischen ins Deutsche übersetzt und mit An¬ 
merkungen begleitet von B. €■ L. Natorp. 

Duisburg und Essen, bey den Univers. Buchh. 
Bädeker und Kürzel, lgoß. ( 1 Thlr, 4 gr.) 

Alle Versuche unsers Geistes für die Verbesse¬ 
rung irgend eines Zustandes der menschlichen Ge¬ 
sellschaft sind Froducte der Nothioendigkeit, Nir¬ 
gends spricht uns die Wahrheit dieser Behauptung 
deutlicher und bewährter an, als in dem ötr< ben, 
den Zustand der Erziehung des niedern Volkes zu 
verbessern und zu vereinfachen; denn jeder Volk - 
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erzielter ward von irgend einer Nofhwendtgkeit be¬ 
stimmt, *o und nicht anders zu erziehen. — Fragen 
wir: welche Herzen fühlen sich vorzüglich auige- 
fordert, selbst mit der grössten Resignation fürdas 
Wohl einer dem Ungewissen Preiss gegebenen Gene¬ 
ration zu handeln ? Immer waren und sind es die 
religiösen Herzen, welche von einem nöthigeudena 
Drange gefesselt sich aufgefordort fühlen, für das 
Wohl des Volkes zu leben. Alle Religionsverbesse- 
rcr waren zugleich Reformatoren der VolliSeizic- 
hung. Alle Edle sprachen für eins bessere Erzie¬ 
hung des Volkes, nahmen sich besonders des nie¬ 
der n Volkes an, geleitet von einem religiösen Sinne. 
Auch hier tritt ein uneigennütziger und bescheide¬ 
ner Mann auf (ein (fuäcker) , und versucht mit 
edler Strenge und festem Sinne die vernachlässigte 
jugeml der niedern Stände Englands für das Bessere 
zu erheben. Dass seine hünern und einfachem Re- 
Jigionsansichten ihn dahin führten , eich für das 
Wohl des Volkes hinzugeben, beweist der herrliche 
Abschnitt über Religion und Religionsunterricht 
S. 153 — 175. Nur einige Stellen mögen des Rec. 
Behauptung begründen. „Ein Mensch ohne Reli¬ 
gion ist gemeiniglich wenig besser, als das unver¬ 
nünftige Thier, und oft zeigt er cs durch seine 
Aufführung, dass er noch schlechter ist. Wer aus 
religiösen ßewegungsgründen handelt, der handelt 
für die Ewigkeit. Ein solcher sieht sich selbst als 
ein Wesen an, welches dazu bestimmt ist, nicht 
blos eine Zeitlang auf dem Schauplätze dieses Le¬ 
bens umherzuflattern und dann wie eine Morgen¬ 
wolke auf immer zu verschwinden , sondern in 
diesem Leben, als einem Stande der Prüfung, die 
ihm von Gott gegebenen Fähigkeiten zu entwickeln 
und auszubilden, um unter dem göttlichen Bcy- 

stande, für das Leben im Lande der Unsterblich¬ 
keit und Seligkeit reit zu werden. Er türehtef, 
liebt und verehret Gott, den grossen \ ater der 
Geister. — Lauter und rein ist sein Herz, wie 
es ein Menschenherz seyn kann, und darum han¬ 
delt er in der Finsternis», wie am Tage, im Ge¬ 
heimen wie öffentlich. Menschen dieser Art sind 
Menschen von Treue und Glauben, ein Segen für 
die Welt , gross und erhaben in sich selbst. — 
Durch den Einfluss der Religion — ich meyne aber 

nicht eine Religion, die blos den Namen hat und 

blos den Kopf mit speculativen Begriffen erfüllt, 

sondern eine solche, die das Herz und das Reben 

veredelt — durch den Einfluss dieser Religion wer¬ 
den die Menschen zu edlen Bürgern, die ihre Ne¬ 
benmenschen nicht beleidigen, noch ihre Rechte 
kränken, zu edeln Gatten, Aeltern, Verwandten 
und Freunden gebildet. Die christliche Religion 
in ihrer edeln Einfalt ist die beste Freundin des 
Menschen; sic bessert von Grund aus und zerstört 
die Wurzel des Verderbens. Welch ein trauriger 
Anblick ist es, Menschen zu'sehen, ach, Men¬ 
schen, welche nach ihrem Stande und Amte etwas 
Grosses in der Welt vorstcllen, wie sie unaufhör¬ 
lich Mühe und grosse Rosten aufwenden, um ih¬ 

ren Rindern, wie es heisst, eine gute Erziehung 

zu geben! Ach eine wahrhaft erbärmliche Erziehung,, 
vvobey man jeder menschlichen Vollkommenheit 
nachstrebt, und das Eine, was noth ist, aus den 
Augen lässt. Was ist es denn, wenn junge Leute 
von glänzenden Talenten in allen Kenntnissen, in 
allen Wissenschaften tingeweiht, aber in der Ge¬ 

schichte und Lehre des Christenthums unwissend, 
geblieben, und weder gelehret noch' geübt würden 
sind , dis TB ah r heit von den blendenden Grundsätzen 

zu unterscheiden, deren Schlechtigkeit zu jeder Zeit 

schlaue Männer mit ihrem geweihten Namen bemän¬ 

telt haben? Was ist es denn, wenn sie unbekannt 
geblieben sind mit dem Lichte der Offenbarungen 
Gottes an die Menschen, welches zu verschiedenen 

Zeiten so verschieden war, als die Fähigkeit der 

Menschen, es zu ertragen. Ist die Jugend mit den 
Grundsätzen der Religion unbefreundet geblieben, 
so hat sie für die schwächsten Seiten des Herzens 
keine Schutzwehr; nur zu häufig wird sie der Frey- 
geisterey und dem Unglauben Preis gegeben seyn, 
noch ehe sie es bemerkt, dass die Sophistereyen und 
die falsche Philosophie, die jetzt an der Tagesord¬ 
nung ist, alle edein Grundsätze und die Ordnung 
selbst untergraben.“ — Nachdem der Vf. kurz die 
Entstehung seiner Schule in London angegeben hat, 
so theilt er auch die leitenden Grundsätze seiner Er¬ 
ziehung mit. Sie sind folgende: a) der Lehrer muss 

mit T'Vürde vor seinen Schülern handeln; denn nur 
in der Abhängigkeit von etwas Würdevollen, Ern¬ 
sten und Religiösen kann die Jugend gedeihen ; 
b) der Trieb zur Thätigkeit muss immerwährend er¬ 

halten und erhöhet werden ; c) bey dieser Bcthäti- 

güng muss der Lehrer auf Zeitersparuiss ach¬ 
ten: d) damit aber auch die Kinder als kleine Ge¬ 
sellschaft schon einen erziehenden Einfluss auf ein¬ 
ander gegenseitig äussern, so suche der Lehrer einen 
gerechten Wetteifer zu begründen. Das Rationelle 
in der Ehrliebe bey den Engländern hat des Verfs. An¬ 
sichten eine eigentümliche Farbe geliehen. Der 
Einfluss des Wetteifers, oder des Strebens nach Vor¬ 
rang ist hier zu überwiegend dargestellt; es kann 
daher nicht fehlen, dass in dieser ehrliebenden Er¬ 
ziehung alle die Fehler verkommen, welche schon 
so evident von einigen gelehrten Männern uns er 5 
Zeitalters gerügt worden sind. Einer der wichtig¬ 
sten Abschnitte dieses Buches ist wohl der, in wel¬ 
chem von Vergehungen und Strafen die Rede ist; 
ein Thema, welches noch bis jetzt am unvollkom¬ 
mensten von allen den jetzt bekannten Erziehern be¬ 
arbeitet worden ist. In keiner Hinsicht wird mehr 
gefehlt, als in dieser, und man wundere sicht nicht, 
wenn manche sonst berühmte Anstalt jetzt ins Sinken 
kommt, denn es fehlt den meisten Anstalten eine 
Disciplin, gestützt auf psychologisch richtige Ansich¬ 
ten der zu erziehenden Menschennatur. Der Verf. 
dieser Schrift hatte es mit einer schon verdorbenen 

Jugend zu thun, daher sein Rigorismus in der Dis¬ 
ciplin, der uns Deutschen zu unfreundlich und hart 
erscheinen muss. Dieser Organismus der Disciplin 
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verleugnet auch nicht das hervorstechende Nationelle 
in dieser Form, denn von jeher waren und sind es 
noch die Engländer, welche in den Schulen auf eine 
strenge Zucht halten. Der verdienst- und gefühl¬ 
volle Pädagog Natorp hat als Uebersetzer diesem 
Abschnitte trefliche Anmerkungen beygefiigt, in wel¬ 
chen er vorzüglich deutlich zu machen sucht, dass 
nicht sowohl die äussere Disciplin als solche erzie¬ 
hend gestellt werden müsse, sondern dass selbst der 
Unterricht in den Schulen durch seine Regelmässig¬ 
keit und Consequenz eine erziehende Ordnung her¬ 
vorbringen müsse, und zwar eine Ordnung, die 
selbst dazu geeignet seyn würde, die äussere Ord¬ 
nung (die eigentliche Disciplin) aufrecht zu erhalten, 
und sie gleichsam zu einem freyen Product (aber 
nicht blos aufgedrungenen Zwang) des innern recht¬ 
lich wollenden Menschen zu erheben. So wie die Dis¬ 
ciplin jetzt in den meisten Schulen beschaffen ist, kann 
sie unmöglich die Erziehung der Jugend befördern. 
Es herrscht zwischen der Willkühr, dem Eigensinne 
und der Inconsequenz der Lehrer als discipliniren- 
den (im ganzen Umfange erziehenden) und zwischen 
der Rohheit, Unbändigkeit und dem Ungestüme des 
Triebes der Jugend rls gehorchenden Theils ein 
schrecklich bejammernswerther verziehender Antago¬ 
nismus. Da die Disciplin als einzelne Handlung, 
als isolirte Richtung der Thätigkeit des Lehrers den 
Schülern auf gedrungen wird — da sie nur zu gewis¬ 
sen Momenten gleichsam als eine einzelne Wissen¬ 
schaft erscheint, und nicht als das die Gesammterzie- 
hung und den Gesammtunterricht der Schulen Durch¬ 
dringende und Durchgreifende gefühlt und geachtet 
wird, so leben Lehrer und Schüler einander zum 
Trotz, und jedes sucht seine Willkühr geltend zu 
machen. Immer findet man das Nichtgedeihen des 
Unterrichts auf Schulen in den Extremen der Dis¬ 
ciplin begründet; man schränkt entweder die Schüler 
zu sehr ein und übermengt sie mit Stunden, damit 
sich der Mensch ja nicht finden lernt und zu sich 
kommt; (weil er zu vielen Objecten angehört) oder 
man ist zu nachlässig und zu liberal gegen das Ver¬ 
halten und gegen die Thätigkeit der Schüler. Zu 
despotische Einschränkungen, verbunden mit Ueber- 
mengung von Stunden, können nie etwas Gutes er¬ 
zeugen, es ist ein Eingriff in die Rechte der sich ent¬ 
wickelnden Natur. Die Uebermengung von Stunden 
für Kinder, welche folglich noch schwache Kraft be¬ 
sitzen, verräth zu wenig Kunde der Menschennatur 
und noch weniger Erzieherblick. Wo man auf der 
andern Seite zu vieles frey lässt, da werden die Schü¬ 
ler zu lauter willkührliehen Egoisten gebildet, die 
sich vielleicht selbst gegen ihre Lehrer auflehnen und 
sie verklagen. — Möchten doch die bessern Pädago¬ 
gen, geleitet von einer allumfassenden und höhern An¬ 
sicht der menschlichen Natur, sich durch die Winke 
des Hrn. Natorp ermuntern lassen, dieses bis jetzt 
noch zu wenig naturgemäss bearbeitete Thema der 
Disciplin ihrer Aufmerksamkeit zu würdigen. Diese 
Aufgabe zu bearbeiten ist wichtiger, als alle Versuche 
über den Unierricht und seine Formen. Die ver¬ 
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säumte Erziehung als dauernde und gesteigerte Dis¬ 
ciplin kann nie nachgeholt werden, wohl aber der 
vernachlässigte Unterricht. Es ist hist jetzt Vieles da¬ 
für geschrieben worden, Rec. vermisst aber in allen 
diesen Abhandlungen und Schriften dafür das Stei¬ 
gende und nach und nach wieder Abnehmende in 
der disciplinarischcn Behandlung der Jugend. Es 
muss ein Kreislauf in dieser Behandlung Statt fin¬ 
den: sie muss weniger positiv anfangen, immer po¬ 
sitiver steigen, und dann, wenn der Mensch sich 
selbst discipliniren kann, wieder nach und nach im¬ 
mer weniger positiv werden, damit der Mensch 
durch diese Leitung unter seine Zucht zu stehen 
komme. Das Princip der ganzen Disciplin könnte 
(oder muss vielmehr) Beschränkung jeder willkühr- 
lichen Handlung seyn, und das zwar auf der Stelle; 
sie würde also immer in einem Verhindern sich zei¬ 
gen, und die Stetigkeit und ununterbrochene Aus¬ 
übung derselben das Geschäft dem Lehrer und den 
Kindern erleichtern. 

Was die Disciplin des Vfs. betrifft, und ihre Aus¬ 
führung durch Unteraufseher, welche aus dem Hau¬ 
fen der Kinder gewählt sind, so hat sie bey alle dem 
Trefflichen noch vieles Mangelhafte. So ist z. B. das 
Verhältniss zwischen den Unteraufsehern und den 
Schülern sehr unpsyehologiseh gestellt; denn die 
Unteraufseher (monitors) werden oft eben so gestraft, 
als die, denen sie vorstehen sollen. Zuletzt zeigt 
der Verf. d ie Anwendung seines Schulsystems auf 
Mädchen - und Trivialschulen. Dieser Abschnitt ist 
sehr unvollkommen und dürftig, es konnte aber 
auch nicht anders seyn; denn es geht dem Verf. wie 
mehrern Erziehern, welche ihre individuelle und 
unter gewissen bedingten Umständen entstandene Er¬ 
ziehungsart mit allen ihren Mängeln und Unvollkom¬ 
menheiten sogleich zum Universalmittel erheben 
wollen. — Was der Verf. über den Zweck des Reli¬ 
gionsunterrichtes äussert, sind göklne Worte, und 
sollten von allen Lehrern der Religion in Volksschu¬ 
len nicht unbeachtet gelassen werden , da sie sich 
noch darzu durch Einfachheit und Popularität so ein¬ 
dringend ankündigen. — Wag nun den Unterricht 
und die Methode für denselben anbelangt, so steht 
der Verf. noch weit hinter unsern deutschen Erzie¬ 
hern. Die innere Organisation des Unterrichts des 
Verfs. ist ein Wiederschein deräussern, in England 
schon längst bestehenden und zur Vollkommenheit 
gebrachten Einrichtung des Fabrik- und Manufak¬ 
turwesens Das vertheilte Arbeiten in den Manufak¬ 
turen ist auch hier das Mittel, wodurch er im Stande 
ist, 1000 Kinder zu dirigiren; denn er vertheilt die 
bessern und vollkommnern unter die schwächern 
Kinder, und hält so das ganze Triebrad in seinem 
Ghise. Der Mechanismus der englischen Maschinen 
lag dem Verf. zu nahe, als dass er bey dem ersten 
V ersuche einer Organisation für die werdende 
Menschheit nicht von ihm sollle geleitet werden. 
Wenn der Mensch in der Noth ist, so sucht er sich 
durch das erste Beste und Bekannte zu helfen: da¬ 
her tragen alle ersten Versuche der Erziehung die 
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Farbe der in dringenden Bedürfnissen zunächst lie¬ 
genden Umgebungen. — Dass diese Art des Erzie- 
hens und Unterrichtens in England so viel Aufsehen 
gemacht hat, ist ein Beweis, wie wenig man in 
dem bloss kaufmännischen England aut eine bes¬ 
sere Volkserziehung bedacht ist, weil diese keine 
Procente gewährt. Doch in einem Lande, wo man 
alles, sogar die Menschen bloss braucht, um seine 
kaufmännischen Speculations - und Bereicherungs¬ 
pläne zu verwirklichen, da kann die Würdigung des 
Hohem im Menschen, vorzüglich in den niedern Clas- 
sen, zu wenig allgemein werden, denn man kann 
Gott und dem Mammon nicht zugleich dienen. In 
einem Staate, wo nur eine Classe von Menschen 
auf Kosten aller übrigen begünstigt ist, muss das 
Volk in dem grössten physischen und moralischen 
Elende schmachten , wie diess der Fall nach den 
Zeugnissen mehrerer Reisenden in England ist r der 
isolirte erhöhete Stand — der Egoist — nimmt sich 
nicht des andern an. — Fragen wir nach dem Nutzen, 
den dieses ausländische Werk für uns Deutsche hat, 
so ist er doppelt: erstens für den Psychologen, in¬ 
dem er sieht, wie das Streben für Erziehung und 
Unterricht in einem Individuo sich gleichsam eigen- 
thümlich gestaltet: zweytens für den Erzieher, in¬ 
dem er sieht, wie sich in einem für Rettung oder 
Erziehung des Volkes empfänglichen Herzen die Mit¬ 
tel dafür gestalten, welche es gebraucht, um der 
dringenden Noth abzuhelfen. In Hinsicht der Er¬ 
ziehung und der Disciplin als perrennirender Erzie¬ 
hung hat diess WTerk für uns Deutsche vorzüglichen 
Werth; in Rücksicht des Unterrichts aber gibt es 
keine Ausbeute. Was aber Rec. allen Erziehern vor¬ 
züglich und dringend anempfehlen kann; das sind 
die tretflichen, psychologischen und acht pädagogi¬ 
schen Anmerkungen des allgemein verehrten Hm. 
Natorps. Sie gewinnen vorzüglich an Eindruck 
durch den Contrast, in welchem sie hier erscheinen. 
Als Beytrag zur Geschichte der Pädagogik hat es ei¬ 
nen eigenthümlichen Werth, indem man sieht, wie 
das Gleiche unter gleichen Bedingungen erzeugt 
wird. — Als Pendant zu diesem angezeigten Werke 
ist folgendes zu betrachten: 

D. Anclr. BelV s Schulmethodus. Bin Beytrag zur 
Verbesserung der Lehrmethode und Schuldisci- 
plin in niedern L olksschulen : aus dem Englischen 
übersetzt von F. W. Ti l g e n k am p. Duisburg 
u. Essen, b. Bädeckeru. Kürzel. 1308- (12 gr.) 

Lin brittischer Geistlicher wird von den Män¬ 
geln der Vplkserziehung Englands aufgefordert (sein 
Herz war sehr empfänglich für Erziehung) auf Mit¬ 
tel zu denken, wodurch er diesem Uebel steuern, 
und den Elementarschulen eine bessere Einrichtung 
geben könnte. Nach vielen vergeblichen Versuchen 
fand er .olgende für die anwendbarsten und zu¬ 
reichendsten. Der Haupfpunct seines Systems ist, 
dass er seine Schule in Classen cintheilt, und in je- 
der Classe die geschicktesten Schüler die . minder ge¬ 
schickten unterrichten und beobachten lässt, dass 

sie alles nach der eingeführten Ordnung thun. Um 
dieser gegenseitigen Aufsicht willen, die ein Schüler 
über den andern hat, neunt auch der Verf. sein Sy¬ 
stem das Beobachtungs - oder Aufsichtssystem (system 
of tuition ). Er hält nicht nur auf gründliches Ler¬ 
nen, sondern auch auf ernste Sittlichkeit. Mit die¬ 
sem Erziehungssystem machte der Verf. seinen ersten 
Versuch in der Freyschule zu Egmore, nahe bey Ma¬ 
dras in Ostindien. Da ihm dieser Versuch überaus 
glückliche Folgen zeigte, so fand er sich bey seiner 
Rückkehr aus Indien 1797 bewogen, seinen gelunge¬ 
nen und erst praktisch ausgeführten Versuch den Er¬ 
ziehern Englands in einer Schrift mitzutheilen. Er 
hatte die Absicht, durch Bekanntmachung dieses 
Versuches andre Schulmänner zu wecken und auf¬ 
zufordern , ähnliche Versuche nach ihrer besondern 
Lage und Verfassung zu machen, um auf die Weise 
dem Elementarunterrichte die Form zu geben, die 
seinem ursprünglichen Zwecke am meisten ent¬ 
spricht. — Da nun vorzüglich in unsern Zeiten un¬ 
ter den jetzigen Pädagogen der Elementarunterricht 
das Haupt ihrer ganzen Thätigkeit ausmacht, so 
glaubt Hr. T. durch die Uebersetzung dieses Versu¬ 
ches keinen unwichtigen Beytrag zu dem Gesammt- 
streben der jetzigen Pädagogen zu liefern. Gewiss 
hat sich Hr. T. nicht geirrt, denn diese Schritt ist 
allerdings ein lesenswerther Beytrag für Elementar¬ 
lehrer. Das Ganze zerfällt in 4 Haupttheile. In 
dem ersten Theile spricht der Verf. von der Einrich¬ 
tung der Knabenfreyschule zu Madras: dieser Theil 
ist unstreitig der wichtigste und nützlichste iür deut¬ 
sche Erzieher. Der 2te Theil umfasst die Uebungen 
oder den Unterricht in dieser Schule. Er zeigt hier, 
wie die Anhängigkeit, in welche er die Schüler 
gegenseitig von einander gestellt hat, darzu diene, 
den Unterricht zu erleichtern. Wo die Ordnung 
fehlt, da kann der Unterricht nicht gedeihen : diesen 
Abschnitt mögen unsre Erzieher in dieser specielleu 
Rücksicht ja nicht ungelesen lassen. W;as die Uebun¬ 
gen selbst betrifft, so machen sie es sehr anschaulich, 
wie sich der Mensch in der Noth zu helfen weiss. 
Der 3te und 4te Theil enthält Einwürfe gegen das 
aufgestellte System — Berichte aus der Schule — 
und die gezeigte Anwendung auf andere Anstalten, 
namentlich Industrieschulen. Das Ganze hat eine 
mehr gelehrtere und wissenschaftlichere Form, als 
das Werk von Lancaster, zusammen bilden sie einen 
lieblichen Contrast, und sollten in keiner Schulbi¬ 
bliothek fehlen. 

PREDIGTEN. 

Predigten von Friedr. Schleiermacher, Doctor 
der Theologie. Zwe}rte Sammlung, Berlin, in der 
Realschulbuchh. 1803. gr. 8- 305 S. (1 Thlrögr.) 

Zwey der wichtigsten Mittel, um die Empfäng¬ 
lichkeit und den Sinn des Menschen für Religion in 
einem Zeitalter, wie das unsrige ist, namentlich 
durch öffentliche, religiöse Vorträge, da, wo jener 
Sinn schlummert, kräftig zu erwecken, und da, wo 
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cr bloss einer syo'ldthäfig stärkenden Nahrung bedarf, 

lebendi0- zu unterhalten und zu befestigen, hegen 
unstreitig in einer weisen, den Werth und die Be¬ 

deutsamkeit der Religion, namentlich des Christen¬ 

thums., immer fühlbarer machenden Benutzung und 
Berücksichtigung gewisser Zeitverhältnisse und Zeit¬ 

ideen Diess bestätigt das Beyspiel der vorliegenden 

schätzbaren Sammlung von lö Kanzelvorträgen, wel¬ 

che der selbstdeukende Vcrf. seit den letzten Mona- 

' des für den Preußischen Staat so verhängnisvol¬ 

len Jahres 1306 bis zu Anfänge des Jahres 1303. zum 
Theil in Halle (als Umversltätsprediger), zum 1 heil 

in seinem jetzigen Predigerberufe in Berlin gehalten 

w Unverkennbar leuchtet aus seinen Vortragen die 

edle Absicht hervor, die Zuhörer und Leser auf den 

richtigen Standpunct hinzuleiten, von dem man bey 

der Betrachtung der jetzigen Zeitbegebenheiten und 

ihres Verhängnisvollen Wechsels ausgeken muss, um 

„ich nicht bloss zu beruhigen, sondern auch über 

den Wechsel des Irdischen zu erheben, und zur 

treuen Pflichterfüllung zu stärken. Bec. ist uber- 

_eußl, dass der Verf. diesen Endzweck vorzüglich 
Ly denjenigen glücklich erreicht hat, und erreichen 

Ö« «chon cinigermaseen kvohnt .fnd. Wem- 
Lr möchten Ungebildete im S tande seyn, dem Ideem 

“ des Verfs. überall zu folgen. Diess hegt m 

S m^rr-will eilen Geiste und Tone, der in fernen Vor- 

CCU 1 h-vrcclit Der Verf. gehört wemlich zu den träeren herrscni. -cm1 v o . . . , , 
Kanzeli-edncm. welch*, von originellen Ansichten 

„nd Ideen begeistert, es nicht immer und überall m 
hrcr Gewalt haben, sich bey der Entwickelung ili- 

«r Säue und Gedanhen selbst, und bey der Form 

d-r Herstellung auch an die schwächere und ungeub- 

fei Fassungshraft anztischm,egen Seine Predigten 

nähern sich in dieser Hinsicht den Vol tragen des ver¬ 

ewigten Herder, der ebenfalls zwar oft populär 

!m-ä8ch (wo ihn entweder die Natur der Sache, oder 
‘U besondere individuelle Stimmung dazu veran- 

,äMteS, aber auch nicht selten einen Gang und 

efhwnne der Gedanlsen nahm, zu dem sich w-olil 

nicht ieder seiner Zuhörer mit ihm erheben lto,inte 
aem Unterschiede, dass m den Sohle,enna- 

? i.G.en Predigten mehr Ruhe der Phantasie 
f ‘ GU und ekentlicher Predigtton). Erhaben 

und nicht selten überraschend durch Neuheit der Er- 

Ldung oder der Verbindung der Ideen sind di* wil¬ 
len? psychologischen und moralische., Ansichte,,, 

welche der Verf. in seinen Vorträgen gibt; und der 
philosophische Geist, der in ihnen weht vereimg 

1 1 u auch zugleich ipit dem acht biblischen und 

tSÄ der zum Wesen einer Predigt als 

unabänderliches Erfordern,sä gehört. Meutere dieser 

Verträge nähern sich der Homihe, indem der Verf. 
die Hmiptmomente der Predigt snmmtbch aus dem 

tnL Text« entwickelt, und die Ideenfolge 
gewählten Leilfaden dcr Ordnung 

<ie.r "^Vorira-s betrachtet. Diese Entwickelung 

Sans schäubare Talcut ^ÄS 

nlbmHchen Seiti; mir lu und da ist der lieber¬ 
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gang und die Tdeen Verknüpfung zu künstlich und 
gesucht. Tiefgeschöpfte und erhebende Ansichten 
der Menschennatur eröffnen diese Sammlung in der 
ersten Predigt, nach Eröffnung des akademischen 
Gottesdienstes in Halle gehalten (über 1. Cor. 12, 
4 — 6). T'Vie wir die Verschiedenheit der Geistes¬ 

gaben in den einzelnen zu betrachten haben: a) sind 
auch manchefley Gaben, so ist es doch nur ein Geist; 
b) es sind zwar mancherley Aemter, aber es ist nur 
ein Herr, in dessen Dienst und Auftrag jeder hin* 
ddt; c) es giebt zwar mancherlei Kräfte, aber nur 
einen Gott, der alles in allen würket. Der Plan 
des Verfs., der Ordnung der Apostolischen Ideen zu 
folgen, entschuldigt die Trennung des dritten Theils 
von dem ersten, mit welchem er eigentlich genau 
zusammenhängt. In der zweyten Predigt (über Joh. 
15, Q. 14. 15): dass wir nicht Knechte Gottes seyn 

sollen, sondern Freunde (denn a) nur die Freunde 
Gottes, nicht seine Knechte wissen, was der Herr 
timt, b) nur seine Freunde bleiben in der Liebe, 
aber die Knechte in der Furcht) wird die Allegorie, 
welche in der biblischen Textesstelle zum Grunde 
liegt, sehr zweckmässig entwickelt, indem der Vf. 
sowohl diejenigen, in denen ein wahrhaft christli¬ 
cher Sinn herrscht, und sie mit Gott und Jesu be¬ 
freundet, als diejenigen, in welchen der niedere, 
blos auf Befriedigung der Sinnlichkeit und Selbst¬ 
sucht gerichtete Sinn vorwaltend ist, in ihren ganz 
entgegengesetzten Verhältnissen zu den Veranstaltun¬ 
gen und Anordnungen Gottes trc-ff'end schildert. Eben 
dieseß Lob gebührt der folgenden -Predigt (über Ephe- 
ser 2, 19). Wie sehr es die Würde des Menschen 

erhöht, wenn er mit ganzer Seele an der bürgerli¬ 

chen Vereinigung hängt, der er angehört•: a) in 
Beziehung auf unser Verhältnis* zu Gott, b) in Be¬ 
ziehung auf unser Verhäkniss zu unsern Brüdern. 
(Sehr beherzigungswerth sind hier besondei’S die Be¬ 
merkungen , mit denen 6ich der Verf. gegen dieje¬ 
nigen erklärt, welche über dem sogenannten Welt¬ 
bürger! ithem Sinne den ächten Patriotismus ver¬ 
gessen). Eben so ist die 7te Predigt am Neujahrs¬ 
tage 1802 (über Matth. 10, 2g) eins Anweisung nn- 

sers Erlösers, welche unserer Sorge und Furcht die 

gehörige Richtung giebt, und die Qte (über 1. Cor. 
-7, 20. 50) dass 7vir alles haben sollten, als hätten 

wir cs nicht: a) in Hinsicht unsrer äussern Lage 
in der Welt, b) d.er abwechselnden Stimmungen 
unseres Gemüths, c) der verschiedenen Verbindungen 
der Liebe) mit genauer und sorgfältiger Analyse 
durchgehends aus dem Texte abgeleitet. Weniger 
konnte uns diese Ableitung in der gten Predigt 
i(über Job. 2, 1 •—11): wie das Edlere in der Welt 

sich aus dem Niedrigerem entwickelt, Genüge lei¬ 
sten. So wahr und schön auch die Ideen selbst 
sind, welche der Verf. in diesem Vortrage ausführt, 
so ist doch die Art, wie er sie aus dem Texte ab- 

■ leitet, offenbar zu künstlich und konnte. gewiss 
vielen seiner Zuhörer nur halb verständlich und 
klar werden. Er betrachtet die Verwandlung des 
Wassers in Wein (auf der Hochzeit zn Gana) als 
ein Symbol -von der Entwickt-luhg des Höheren und 
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Edleren aus dem Gemeinerem und Niedrigerem. 
Auch bey dem Uebergange, durch welchen sich der 
Verf. in der 5tcn (bald nach der französischen Be¬ 
sitznehmung von Halle gehaltenen) Predigt von der 
Textesstelle (Römer g, 2g) den Weg zum Thema 
bahnt: über die Benutzung öffentlicher Uuglücks- 
fälle drang sich uns dieselbe Bemerkung auf. Eine 
besondere Auszeichnung verdient unstreitig wegen 
der Originalität ihres Inhalts die 4te Predigt (über 
1. Cor. 14, 53), dass überall Frieden ist im Bei che 
Gottes. (Höchst interessant ist besonders die Art, 
wie der Verf. den Gedanken ausführt: was in dem 
Reiche Gottes ist, darin herrscht auch Ordnung 

' und Friede; Streit gibt cs nur .in so lern, als etwas 
erst wird, und sich bildet). Bey der Lectüre der 
letzten Predigt (am lösten. Januar lgoß am Geburts¬ 
feste Friedrich des Grossen über Matth. 24, 1. 2. ge¬ 
halten): loie wir es anzusehen haben, dass auch das 
Grosse, dessen wir uns erfreuten, wieder verschwun¬ 
den ist, war uns besonders die edle und würde¬ 
volle Freymüthigkeit erfreulich, mit welcher der 
Verf, über politische Verhältnisse spricht. Möchten 
doch namentlich die Bewohner der Preussischen 
Staaten die für ihre Bedürfnisse und Zeitumstände 
*0 ganz geeigneten Belehrungen der Religion und 
Moral, welche sie in dieser und mehreren der übri¬ 
gen Vorträge der vorliegenden Sammlung finden, 
recht ernstlich beherzigen! Die Sprache und Dar¬ 
stellungsweise des Hm. Verfs. empfiehlt sich theils 
durch eine der Wichtigkeit der Gegenstände ange¬ 
messene Würde, theils durch eine Kürze, welche 
viel Gedanken in wenig Worte zusammendrängt. 
Dazu kommt eine gewisse Originalität und Neuheit 
einzelner Wendungen und Bilder, welche nicht sel¬ 
ten überrascht, und den Eindruck verdoppelt. Auch 
bewährt der Vf. an mehrern Stellen eine schätzbare 
Gabe, an das Herz zu reden. Im Ganzen ist sei¬ 
nen Vorträgen mehr eine milde Wärme usd erha¬ 
bene Ruhe eigen, als erschütternder Nachdruck. Doch 
können wir nicht läugnen, dass nach unserm Ge¬ 
fühle diese Ruhe seines Vortrags nicht selten in 
eine für den Kanzelvortrag und für die Rede über¬ 
haupt etwas zu didaktische Darstellungsweise über¬ 
gebt, welche zwar dem forschenden Verstände ei¬ 
nen interessanten Stoff darbietet, und ihn zum ei¬ 
genen Nachdenken auffordert, aber das Herz dabey 
nicht genug in Anspruch nimmt. Die Hauptursa- 
che liegt ohnfehlbar in der Gewohnheit des Verfs» 
clt allzu lange Perioden (welche selbst den Leser 
nicht ßelten aufhallen und hemmen) auf einander 
folgen zu lassen. Die Abweichungen von der ge¬ 
wöhnlichen Wortfolge, deren sich der Verf. sehr 
häufig bedient, sind zwar nicht selten für die Aus- 
zeichnung gewisser Begriffe und Vorstellungen sehr 
vorteilhaft;, aber es fehlt auch nicht an Stellen, 
wo ihnen die Deutlichkeit geopfert, und sowohl 
der Zuhörer als der Leser an ein absichtliches Stre¬ 
ben, von dem Gewöhnlichem abzuweichen, erinnert 
Wird. Ueberhaupt konnte der Verf. manches nach 
unsrer Leberzeugung natürlicher, deutlicher, Aveni- 
ger preiioa f und dcmungeachtet auch mit Kraft und 
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Würde darstellen. Wir erinnern z. B. an folgende 

Stellen. S. 22 „so bleibt uns doch vielleicht noch 

ein verwirrender Schein zurück.“ S. 36 r»die un¬ 

edle Sprache der Selbstsucht ist die einzige, wel¬ 

che diese Menschen verstehen, bey den rohen Sit¬ 
ten der Begierde sind sie hergekommen, und ver¬ 

nehmen nichts anderes, als dieses.“ S. 102 „Wie 

schuldlos auch dieses scheint, und, wie üntadelich 

es sich geberdet, es ist doch in uns allen der Mensch 

der Sünde, der Gott nicht liebt, sondern die Welt.“ 

S. 151 „und wer nur irgend etwas von demjenigen» 

fürchtet, wozu der Tod die letzte J\7eigwig ist,“ 

der fürchtet eine irdische Macht.“ S. 155 „die Mit¬ 

theilung der Offenheit verschüchtern.** S. 214 „Aber 

es giebt Fälle, wo das Rechte unscheinbar ist, viel¬ 

leicht rauhen und harten Ansehens, andere preis¬ 

gebend , wiewohl nicht mehr als wir diejenigen 

Preis geben dürfen, die wir doch nur lieben sollen,“ 

wie uns selbst u. s. w. Es würde dem Verf., der 

sonst die Sprache sehr in seiner Gewalt hat, gewiss 

nicht schwer werden, dergleichen Dunkelheiten 

und Härten der Sprache zu meiden. 

THIERHEIL K U N D E. 
I 

Unterricht für Thierärzte, Oekonomen und I.and- 
leutc über die seit einigen Jahren unter dem Rind- 
vielt, den Pferden und Schweinen häufig herr¬ 
schende Seuche der Milzbrand genannt. Nebst 

einem Anhänge über die Lungenseuche des Rind¬ 

viehes von Carl JJ-ilh. Ammoti, kötiigl. Thier - 

arzte. Ansbach, in W. G. Gasserts priv. Buchln 

*808' gv- 8« 6ter Rand. (8 gr.) 

Für die Kenner der veterinäriseben Literatur 

können Avir diese kleine Brochiire des verdienst¬ 

vollen ylmmon nicht besser und kürzer charakteri- 

siren, als AArenn wir ihr Verhältnis» zu den liauschi- 
schen Schriften sowohl in Hinsicht auf den Milz¬ 

brand als die Lungenseuche bestimmen, da gerade 

von tien Origin albern erklingen des Meclicinalrath 

Rausch beyde Krankheiten nach der historischen 

und empirischen Seite ihre genauere Bestimmung 

datiren und überdem durch die vor einigen Jahren 

von der Berliner Akademie gekrönte Preisschrift 
desselben der Milzbrand zum letzten Male neuerlich 

nach neueren theoretischen Ansichten behandelt wor¬ 

den. Hr. Ammon folgt in der Beschreibung des Ue- 

bels unter oftmaliger Beziehung auf Ilrn. Ji. genau 

den Schriften des letztem; in Hinsicht auf die 

Heilkunde verlässt er hingegen diesen Führer, in¬ 

dem er nun nach den Ansichten der Erregungstheo- 

rie zu Werke geht und die Methode durchaus nach 

quantitativen Grundsätzen festsetzt. Wir Avollen 

nun dieses in Rücksicht auf beyde Krankheiten ge¬ 

nauer delailhren, bemerken aber zuvor, dass sich 

Hr. A. ayo er von Hm, K. abweicht, so gut wie 

dieser auf eigene Erfahrungen bezieht. 

Ausser der theoretischen Erklärung des Milz¬ 

brandes mittelst der LäLmung nach Reils dien Prin- 

ciniea ist vielleicht dae wichtigste in der gedachten 
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Prei'sscbrfft, die bisher noch nirgen la aus einander 
«egetzt gewesene Sache (1er Ansteckung; ferner die 
Idee, dass das so wirksame ßegiesten mit kaltem 
Wasser wahrscheinlich auf der Haut der Kranken 
eine Zersetzung des Wassers, wodurch entoundenei 
Sauerstoff an den - Thierkörper abgesetzt wird, be¬ 
wirke. Indem Hr. A. das letzte dahin gestellt seyn 
lässt, erkennt er auch hier Lähmung als den Grund¬ 
charakter des Milzbrandes und ist völlig mit Hm. 
K. einstimmig, dass die unendlichen Widerspruche 
zwischen Ansteckung und Nichtansteckung dadurch 
nicht schwer zu heben sind, dass man anerkennt, 
dass im Milzbrände eine Ansteckung nur wie bey 
den Kuhpocken »(nemlich unter unmittelbarer Be- 
rührnng oder Einimpfung) Statt finde; daher daun 
ein Ochse zwar in der Kegel nicht den andern an¬ 
steckt, aber die Schweine, welche die Körner aus 
dem abgegangenen Dünger aulsuchen, oder die 
Hunde, welche das Aderlassblut hinweglccken, so¬ 
fort angesteckt werden. Wenn nun aber die Anste¬ 
ckung wie es in den südlichen Provinzen öitrer 
vorkömmt, von einem Rind auf das andere über¬ 
geht, so müsse man eine Potenzirung der Bösartig¬ 
keit im Süden annehmen, wie wir sie täglich beym 
malignösen Faul-und Nervenffeber in den Lazare- 
then sehen; da hingegen das gewöhnliche in der 

Reeel nicht ansteckend ist. 
6 Was die Heilmethode betrift , so empfiehlt 

I-Ir. A. das in den eben gedachten Originalbemerkun- 
Cen zuerst bekannt gemachte Curriesclie Vcriahren 
mit dem kalten Wasser; er rühmt ebenfalls den 
starken Gebrauch der Schwefelsäure, und noch mehr 
als llr. K. erhebt er das Stecken der Nieswurzel und 
der Haarseile; selbst den präservativen Gebrauch 
eines Gemisches von Salz und Wachholderbeeren 
billiget der Verf. In so fern ist er also auch hier 
mit Hrn. K. einverstanden; nur allein 111 Kezie- 
huiw auf die Wirksamkeit der Aderlässe geht er von 
dem0 letztem ab; denn Rec. ist nicht der Meynung, 
dass die Empfehlung einer Kampferaufloeung mit 
der Kauschischen Theorie im Widerspruche stehe. 
Wenn sich Hr. A, daher auf Erfahrung bezieht, so 
wollten wir sie ihm gern in Beziehung aut die gu¬ 
ten Wirkungen des Kampfers, der als fluchtiges 
Reizmittel besser als jedes andere ins Blut überzu¬ 
gehen und die gelähmten Organe zur Lebensthätig- 
keit kräftig aufzufordern im Stande ist, nachgeben; 
wenn er nicht hie und da selbst an einer und der 
andern Stelle die guten Erfolge der Heilmittel in 
dieser Krankheit gar sehr herunter setzte, In Be¬ 
ziehung aber auf den nachtheihgen Erfolg dreister 
wiederholter Aderlässe (zu mehreren malen des Tages) 
kann Rec. dem Hrn. A. keine hinlängliche Erfahrung 
Zutrauen; weil eich diese Maxime, aller theoreti¬ 
schen Einwendungen ungeachtet, schon zu sehr legi¬ 
tim irt hat. Hr. K. hat sie uns nicht als Theorie aut- 
«ejtellt, sondern als Erfahrungssatz, wovon die auf¬ 

fallendsten Fälle in Pyls Archiv erzählt werden. Wer 
nun sich vom Quantitativen, als der einzigen sacra 
anchofa nicht losmachen kann, der begreift es Rey- 
lieh nicht, das« auch in der höchsten Asthenie selost 

ausgebende Aderlässe erspriesslich seyn können. Man 
kann mit Recht behaupten, dass in renum natura keine 
Krankheit existirt, wo eine solche Entmischung, eine 
solche Auflösung der-Blutmasse, mithin eine solche 
Turgesccnz des lalicis vitae als in dieser Statt findet. 
Es tritt hier durch Auflösung der Blutmasse die höch¬ 
ste jdethora ad vires der Alten ein; daher der Ader¬ 
lass nach seiner guten Wirkung gar nicht etwas so 
Unbegreifliches ist, als die Erregungstheoretiker 
und mit ihnen H. A. zu glauben geneigt sind. 

Wenn der Verf. S. 17 sagt, die Lunge ist bis¬ 
weilen welk, weich und dunkelfarbig, so bat er 
unrecht; denn sie ist hier in der Regel so beschaf¬ 
fen. Er will das Abledern verboten haben; und Rec. 
hat erst vor Kurzem wegen des nachlässigen Verfah¬ 
rens überzeugt, dass dadurch sehr oft, besonders 
wenn es nahe an der Behausung geschieht, andere 
Thiere (und besonders den Ablederer, wenn er ein 
Bauer ist, der, nachdem er das Rind erschnitten hat, 
es selbst thut) dabey gefährdet werden. Allein noch 
nie hat er gesehen, dass durch das Abledern der 
Landsknechte, die vorsichtiger zu Werke gehen, und 
nie nahe an der Behausung die Sache vornehmen, ein 
Unglück entstehe, oder das Uebel verbreitet werde; 
daher er den Scharfrichtern die Milzbrandleder gern 
überlasst. 

In Hinsicht auf die Lungenseuche kann sich Ptec. 
kürzer fassen. Der Verf. schreibt hier eben dieselben 
Mittel wie im Milzbrände vor; darüber dürfen wir 
uus nicht wundern, denn der Erregungstheoretiker 
sieht beKanntlich fast allenthalben Asthenie, wo al¬ 
lerdings, wenn er consequent ist, dasselbe Heilver¬ 
fahren Statt findet. Das Uebel beschreibt er übrigens 
fast eben-so wie wir es in den Originalbemerkungen 
gezeichnet finden. Leider nur, dass ihn weder die 
coagulable Lymphe, welche durch Honigzellen mit¬ 
telst gelbem Wasser die Lungensubstanz^ mit dem 
Rippenfell verbindet, noch die Marmorartige Be¬ 
schaffenheit der Lunge überzeugen konnte, dass hier 
eine wahre, ächte Entzündung, die nur bey dem 
grossen Phlegma dieses Thieres einen so langweiligen 
Gang oft anzunehmen pflegt, vorhanden sey. Nichts 
muss doch dem Leser verdächtiger seyn, als wenn 
man ihn belehrt, beyde Krankheiten, den mit der 
höchsten Auflösung verbundenen Milzbrand und die 
von gerinnbarer, häutebildender Lymphe gebildete 
Lungenentzündung auf eben dieselbe Art zu behan¬ 
deln. Dort ist der Fall, wo die vis vitae die Auflö¬ 
sung, ja die Verwesung in der Art beschleuniget, 
dass ihr Fortschritt ungleich schneller als nach dem 
Tode selbst vor sich geht; Stunden thun dort, was 
ausserdem Tage nicht thun; hier im Gegentheil 
wird die Cohäsion sowohl im Organ der Lunge al« 
im Blute weit über den Normalzustand erhöhet, und 
— ein und dasselbe Heilverfahren soll helfen. Dies« 
ist leider immer unser Schicksal, sobald wir uns der 
Theorie und ihren Vorspiegelungen anheim geben. 
Rec. bedauert es, dass er zu dieser Bemerkung durch 
die Schrift eines übrigens eben so sachkundigen als 
bescheidenen Mannes aufgefordert worden; aber er 
darf der Wahrheit sein Zeugniss nicht versagen. 
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Darstellung der österreichischen Monarchie nach den 

neuesten statistischen Beziehungen. Von /, A. _D e- 

tu ca Jl. (,) k. k. Officier in der Armee. El ster Band, 

welcher Böhmen, Mähren -and das österreichisch« 

Schlesien enthält. Im Jahre XXX. 323. u* 

191 S. ß. Zweyter Band, welcher Ostgalizien und 

Siebenbürgen enthält. Im Jahre 13°4-> 164* und 

127 S. g- Steil Bandes iste Abtheil. (4 Thlr, 4 gr0 

Auch unter dem Titel: 

Statistische Darstellung des Königreichs Ungern 

(Ungarn) und der dazu gehörigen Länden Von 

J. A. D emian, k. k. Officier' der Armee. Erster 

Th eil. Wien, in der Camesinaisrhen Buchhand¬ 

lung. i8°5* 8* XVIII. u. 58° S* 

Dritten Bandes zweyte Abtheilung. 

Auch unter dem Titel: 

Statistische Darstellung des Königreichs Ungern 

( Ungarn) und der dazu gehörigen Länder. Zwey¬ 

ter Theil. Wien , in der Camesinaisehen Buchb. 

1806. 8* XL. u. 480 S« 

Jbin nicht unbrauchbares statistisches Werk, das 

nach einem guten Blaue mit Hülfe der neuesten und 
besten. Quellen verfasst ist. Aber der Verl, hat im 
Grunde nur compilirt (von eigenen fleischerne] han¬ 
gen, auf die er sich in der Vorrede berult, hat Rec. 
wenig gefunden), und da er seine Quellen, aus wel¬ 
chen er viele Seiten hintereinander abschreibt, nicht 
cirirt hat, ein wahres Plagiat begangen. Auch hat 
er mailiches aus altern statistischen Schriften mitge- 
iheilt, das durch neuere Statistiker berichtigt wor¬ 
den ist, und selbst durch eigene Schuld mehrere Irr- 

JErster Hand. 

-th-ümer begangen. Die Schriftsteller, die er cxcer 
pirt hat, sind vorzüglich De Luca, Schvvoy, Schül¬ 
ler, Lichtenstern, Schwärmer, Kitaibel, Bi egg er:, 
Bredetzhy, Tauber, Ballmann, Teleky und andere. 

in der statistischen Darstellung des Königreichs 
Böhmen, beschreibt der Verf. zuvörderst dessen geo- 
-graphi sehe Lage (nach den neuesten astronomischen 
Bestimmungen vom Professor Da vid liegt es zwischen 

5l°t fi' .39" und 48° 33' 53'' nördlicher Breite, und 
zwischen 34° 26' 45" und 29° 59" 20" der östlichen 
Länge), dann dessen politische und natürliche Grän¬ 
zen (die Grenzgebirge werden in militärisch - geogra¬ 
phischer Hinsicht gut beschrieben), Grösse sowohl 
überhaupt (nach Strnadts und Gerstr.ers neuern Be¬ 
rechnung 950 geograph. Quadratmeilen, nach Lich- 
tensterns Charte 9 >iT%%- O. M.) als nach den verschie¬ 
denen Besitzungen (der ganze nutzbare Flächeninhalt 
besteht in 7,769,6 = 0 JGehen und 353 Ouadratklaf¬ 
tern); politische Eintheilung nach den" 16 Kreisen 
(der Verf. gibt 5, 15 au, wie viel Joche und Klaftern 
jeder Kreis von der fruchttragenden Oberfläche dej 
Königreichs enthält); physikalische Beschaffenheit, 
namentlich die klimatischen Eigenschaften (die mitt¬ 
lere Barometerhöhe von Prag beträgt 270 3' 36", und 
Prag liegt 90 Kl. Pariser Maass über der Meeres- 
11 ä che; der Regenwind Böhmens ist gewöhnlich der 
Westwind, der herrschende Wind aber ist Südwind; 
der Himmelsstrich des ganzen Lindes ist gemässigt, 
gesund und rein), die Beschaffenheit des Bodens 
(Böhmen prangt mit Gebirgen und Waldungen aller 
Art, so wie mit den reizendsten Thälern und den 
fruchtbarsten Ebenen), Bewässerung (der Verf. zählt 
Böhmens Flüsse und deren Benutzung, Seen und 
Teiche auf); Bevölkerung (der Verf, gibt die Bevöl¬ 
kerung von 1801 an, Rec. fuhrt an die Folks/.ahl vom 

•h !8°5: 3.265,9815 i*i demselben Jahre 1805 hatte 
Böhmen 262 Städte, 298 Marktflecken und 11026 
Dörfer) sammt Angabe der Populationsverhäknisse, 
Wohnplatze, Sprachen, Volh&charakter, Sitten, Kost 
(diese ist gewöhnlich hart und geringe, und best, kt 
meistens aus Mehlspeisen und Milch), Kleidertracht 

[-4] 
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und Volksbelustigungen der Böhmen; Naturprodukte 
(aus dem Pflanzenreiche: alle Gattungen Getreide,, 
Küchen - und Gartengewächse, künstliche Futter- 

kräUter , Hopfen , Flachs , Hanf, Färberröthe, Waid, 
Färberscharte,. Wau, Arzneykräuter, Wein, Obst, 
Laub - und Nadelholz ; aus dem Thierreieh: Pferde, 
Hornvieh, Schweine, Schaafe und Ziegen, Wild- 
pret in Menge,. Geflügel; aus dem Mineralreiche: 
Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Eisen, Bley, Queck¬ 
silber, Zink, Galmey, Wissrnuth, Kobalt, Arsenik, 
Braunstein, Alaun, Vitriol, Bittersalz, Schwefel, 
Steinkohlen, Torf,. Granaten, Bubinen, Smaragde, 
Chrysolithe und andere Edelsteine, Jaspis, Serpen¬ 
tinstein, Marmor, Gyps, Alabaster, Kalk, Porcel- 
lanerde, griine Farbenerde, Pfeifenthon, Walker¬ 
erde, Siegelerde; warme Bäder und Gesundbrun¬ 
nen); den böhmischen Nationalfleiss, namentlich die 
Landwirtschaft (theils überhaupt, theils insonder¬ 
heit den Feld - und Gartenbau , die Wiesenpflege, 
die Obstcultur, den Weinbau, den Handelspflanzen¬ 
anbau, die Viehzucht), den Bergbau (der Vf. theilt 
statistische Data mit von dem Gold - und Silberbau, 
von den Zinnbergwerken , Bleybergwerken , Kupfer¬ 
bergwerken, Eisenbergwerken, Schwefelbau, Alaun¬ 
bergwerken, Bau auf Farbenerde, Steinkohlen wer¬ 
ken), die Manufakturen und Fabriken (leinene Ma¬ 
nufakturen, schaafwollene Manufakturen, Hutma¬ 
nufakturen, baumwollene Manufakturen, Seidenma¬ 
nufakturen, Ledermanufakturen, Fabrication der 
Drechslerwaaren aus Holz, Bein, Horn und Metall, 
Schilfverarbeitung, Iiienruss - und Fiqchbeinfabriken, 
Cichorien - Baffinerie zu Lochkow , Krapp- und Ta- 
bakfabriken, Branntwein - und Rosoglio - Brenne- 
reyen, Zuckerraffinerien, Eisenwerke, Eisendrath¬ 
zugwerke, Feuergewehrfabriken, Feilhauerfabriken, 
Kupferhämmer, Messingfabriken, Metallknöpfe-und 
Nadelfabriken, Zinngiesser - Waaren, Bijouteriefa¬ 
briken, Gold - und Silberdrathziehereyen, Verierti- 
"Un°- leonischer Borden und mathematischer Instru¬ 
mente, Glashütten, Spiegelfabriken, Verfertigung 
der Schmelzperlen und" der böhmischen Composi- 
tionssteine, Alaunhütten, Vitriolsud werke, Schwe¬ 
felhütten, Salpetersiedereyen, Schmaltefabriken,. Ber¬ 
linerblaufabriken, Granatenfabriken, Fayance- und 
Englisch - Steingut - Fabrication, Flaschenbrennereyen 
sammt allgemeiner Uebersicht der Manutakturindu- 
strie in Böhmen) und Handel (namentlich Leinvvand- 
handel, Glashandel, Absatz der übrigen Fabrikwaa- 
ren, sammt Angabe der Commerzstrassen). Hierauf 
folgen statistische Angaben über die Geistescultur der 
Böhmen (wissenschaftliche Cultur der Böhmen über¬ 
haupt; Schulwesen; Fonds zur Unterstützung der 
studierenden Jugend; öffentliche Anstalten zur Er¬ 
weiterung des Reichs der Wissenschaften und der 
bildenden Künste), über die öffentlichen Anstalten 
für die leidende Menschheit, namentlich die Hüli's- 
quellen zur Versorgung der Armen überhaupt (daran 
ist Böhmen reich, denn ausser Prag beträgt der Werth 
aller Realitäten und Capitalien der böhmischen Ar¬ 

menhäuser 2 Millionen und 378913 Gulden), Spitä¬ 

ler und milde Stiftungen, öffentliche Anstalten von 

Seiten des Staats, Frivatanstalten (Wittwen-und 

Waisencasse zu Prag, Pensionsinstitut für die Ton¬ 

künstler in Böhmen, Träger Privatgesellschaft zur 

Unterstützung der Armen, Prager Humanitätsgesell¬ 

schaft zur Rettung in plötzliche Lebensgefahr gera¬ 

tener Menschen, Anstalten und Verbreitung der 

rumfordischen Suppe); Religion und Kirchenver¬ 

fassung, namentlich Angabe der geistlichen Behör¬ 

den der herrschenden katholischen Religion, Ver¬ 

zeichniss der in Böhmen noch bestehenden Stifter, 

Collegien und Klöster, Vermögensstand der sämmtli- 

chen Geistlichkeit in Böhmen (der Verf. schlägt den 

jetzigen Werth der gesammten geistlichen Güter in 

Böhmen zu 45 Millionen Gulden an), böhmischer 

Religionsfonds (er besteht an Capitalien in 4’725>21° 
Gulden, und im J. 1802 hatte der böhmische Reli¬ 

gionsfonds 30 einzelne Güter und Herrschaften im Be¬ 

sitze), Verfassung der Protestanten in Böhmen, Zu¬ 

stand der Juden in diesem Lande; Staatsverfassung, 

namentlich Regierungsform, Krönungsfeyerlichkei- 

ten, Landstände in Böhmen, Classen des böhmischen 

Adels, Landesämter und Erbämter im Königreiche 

Böhmen, Güterbesitzer,. Stiftungen für den Adel, 

Eintheilung der Städte in königliche Freystädte, kö¬ 

nigliche Leibgedingstadte, königliche Bergstädte 

und Schutzstädte, bürgerlicher Zustand der Bauern 

und Classen derselben (Besitzer von Rusticalhöfen, 

Zeitbesitzer von Bauerhöten, Inleute, und ansässige 

Landleute auf Dominialgrundstücken) ; Staatsverwal¬ 

tung, namentlich über die politischen Behörden und 

die Justiz in Böhmen; Staatseinkünite, namentlich 

Contribution ( diese beträgt 5,290,488 ^-) ’ Bancoge- 
fälle , Zollgefälle (die reine Einnahme davon beträgt 

gegen 500,000 Gulden) Weg- und Passagenmauth 

(nach Riegger jährlich 80000 fl., jetzt mehr), die 

Tranksteuer (vom Branntwein jährlich im Durch¬ 

schnitt x 15000 fl., vom Bier über 2 Millionen fl., vom 

Wein über 27000 fl.), Lottogefäll, Salzauflage (der 

reine Ertrag gegen 2 Millionen Gulden), Pferdesteuer, 

Musikimpost in den Wirthshäusern, Erbtag, Monta- 

nislicnm (jährlich im Durchschnitt 50000 fh) * ^ axe 
auf Stärkmehl, Haarpuder und rotbe Schminke, Ta- 

baksgefäll, Stämpel - und Siegelgefäll, Accise, Cla9- 

6ensteuer, Personalsteuer, Staatsherrschatten, Juden¬ 

steuer (diese beträgt jährlich 216000 fl.). Endlich 

theilt der Verf. statistische Data über das böhmische 

Militär mit, namentlich über den Stand und die Zahl 

der in Böhmen befindlichen Regimenter, über die 

Militärverwaltung, Militärjustiz, Ausrüstung- und 

Verpfleg - Departements. 

In der statistischen Darstellung des Markgraf- 
thums Mähren handelt Hr. Demian ab: die geogra¬ 

phische Lage (zwischen 33; und 450 östlicher Länge 

und zwischen dem 48 und 50° nördlicher Breite); 

die politischen und natürlichen Gränzen; Grösse 

(nach Demian 460 Quadratmeilen, nach Lichten- 
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Sterns Charte <?• M., nach der Müll ersehen 
Charte 418 Q- M., nach von Steinbach 493 Q. M.); 
politische Einthcilung in 6 Kreise; physikalische Be¬ 
schaffenheit , namentlich die Berge und Ebenen, kli¬ 
matischen Eigenschaften, herrschenden Winde, un- 
terirrdische Höhlen (die merkwürdigste ist die Höhle 
Maczocha), Bewässerung; Menschenzahl und Be¬ 

völkerung (im J. iS01: 1.3^5'817 Einwohner, im J. 
igo5 aber 1,600,000); Wohnplätze (Mähien hat 
7 königliche Städte, 90 Municipalstädte, 170 Markt- 
ilecken, 3171 Dörfer); Sprachen, Charakter, Sitten, 
Kleidertracht, Nahrung und Hauptgattungen der 
mährischen Einwohner; Naturproducte (die sämmt- 

lichen mährischen Waldungen betragen 8954-2 Jü* 
che und 153 Quadratklaflern, sonst erzeugt das 
Land aus dem Pflanzenreiche: alle Arten Getreide, 
Kartoffeln, Erbsen, Linsen? Hirse, Bohnen, Flachs, 
Hanf, Hopfen, Anis^ Senf, Fenchel, verschiedene 
Garten- und Baurafrüchte, Wein, Waid, Krapp 
und Knoppern; aus dem Thierreiche: Pferde, 'Horn¬ 
vieh, eine Menge Schaafe, Ziegen, Schweine, Wikl- 
pret, Geflügel, Bienen, Fische; aus dem Mineral¬ 
reiche: Silber, Eisen, Kupfer, Bley, Alaun, Stein¬ 
kohlen, natürlichen Schwefel, Antimonium, Bolus, 
Trippei, kölnische Erde, porcellanerde, Reisbley, 
Hafnerthon, Meerschaum, 'Gyps, Lepidolith, Mar¬ 
mor, Edelsteine; mineralische Heilbäder); Natio¬ 
nalindustrie, theils überhaupt betrachtet, dann in 
Hinsicht der Landwirtschaft (Ackerbau, .Hopfen¬ 
bau, Gewürzpflanzen, Flachs - und Hanfbau, Wein¬ 
bau, Cultur der Futterkräuter, Obstcultur, Forst- 
cultur; Viehzucht überhaupt und in .Rücksicht auf 
den Ackerbau, namentlich Stallfütterung, Hornvieh¬ 
zucht, Pferdezucht, Schaafzucht, Schweinezucht, 
Gänsezucht, Bienencultur, Seidenbau), des Berg¬ 
baues (Silberbau, Eisenbergwerke, Steinkohlen¬ 
werke, Bau auf natürlichen Schwefel, Schürf- und 
Bergbaucompagnie in Mähren), der Manufakturen 
und Fabriken (theils Manufakturen aus den Stof¬ 
fen des Pflanzen- und Thierreichs: Tuchmanufak¬ 
turen und Fabriken, Wollenzeugfabriken, Leinwe- 
berey, Baumwollenmanufaktur, Ledererzeugung, 
Papiermühlen , Pottaschesiedereyen , Essigfabrik, 
Harrasbandfabrik; theils Kunstprodukte aus dem 
Mineralreiche: Eisenwerke, Glashütten, Fayance- 
fabrik und Erzeugung des gemeinen Thongeschirrs, 
Salpetersiedercyen, Pulvermühlen, Alaunwerke) und 
des Handels (innerer Handel, Getreide - und Vieh¬ 
märkte, Aus - und Einfuhr von Mähren, Haupt- 
wege zur Beförderung des Handels, Waarenverzol- 
lung); die Anstalten für die leidende Menschheit 
(Wittwen- und Waiseninstitute, Humanitätsgesell- 
echaft in Brünn, Verkeilung der rumfordischen 
Suppe, Armenspitäler, öffentliches Armeninstitut 
zu Brünn, allgemeines Siechen- und Krankenhaus 
zu Brünn und Ollmütz, Klöster der barmherzigen 
Brüder); Religion und Kirchenverfassung der herr¬ 
schenden katholischen Kirche, der Protestanten, 
der Juden; Schul- und Studienanstalten (Trivial- 

sehulen, Stadtschulen, Gymnasien, Lyceum zti OJ1- 
miitz); Staatsverfassung (Regierungsform, Land- 
etände , Adel und dessen Besitzstand, Clausen der 
Untcxtlianen, Zustand der Bauern); Regierung (po¬ 
litische Landesstellen und Justizverwaltung); Be- 
steurungssystem, namentlich Contribution (diese 
beträgt 1,749,603 fl. 50^ kt;.), Classensteuer, Perso¬ 
nalsteuer, Tranksteuer (diese wird auf 1,200,000Jl. 
jährlich berechnet), Erbsteuer, jüdische Verzehrungs¬ 
steuer (beträgt gegen 84000 ö*) > Bancalgefälle, 
Kameral-, Tabak- und Siegelgelalle, k. k, Lotto¬ 
gefälle und Ertrag der Staatsgüter; endlich das Mi¬ 
litär, namentlich Stand und Zahl der in Mähren 
liegenden Regimenter (in Friedenszeiten liegen in 
Mähren 7 Infanterieregimenter) und Militäradm;- 
nißtration. 

Die statistische Schilderung des österreichischen 

Schlesiens ist sehr mager ausgefallen, weil es Hrn, 
Demian an gedruckten Quellen mangelte. Kneifel’a 
Topographie des k. k. Antheils von Schlesien war 
bey der Ausarbeitung seines Werks noch nicht er¬ 
schienen. Herr Demian handelt in dieser kurzen 
statistischen Darstellung ab: des k. k. Antheils an 
Schlesien Lage, Grösse und Bestandtheile (er ist 
90 Q. M. ,gross, und die Länge beträgt von Westen 
nach Osten 24 Meilen); physikalische Beschaffen¬ 
heit, namentlich das Klima (es ist gemässigt und 
gesund; nur die gegen das kafpathische Gebirg ge¬ 
legenen Gegenden sind einer ungemein rauhen 
Luft ausgesetzt); Naturprodukte (diese sind, gutes 
Hornvieh und Schaafe, Wildpret, vieTFlachs» Hanf, 
Waldungen, etwas Silber und Kupfer, Eisen, Stein¬ 
kohlen, Torf, Gyps, Graphit, Trippei, Feuersteine, 
Probierstein, Stinkstein), Flüsse (der Verf. schreibt 
S. 168 falsch Biela anstatt Biala), Sauerbrunnen 
(bey Würbcnthal, Wiese und Zuckmantel); Bevöl¬ 
kerung (270891 Seelen, worunter 70000 slawischer 
Herkunft) ; Nahrungszweige, namentlich Landwirth- 
schaft (Ackerbau, Wiesencultur, Kleebau, starker 
Flachs- und Hanfbau, Obstcultur, starke Viehzucht, 
Bienencultur); Bergbau (unbedeutender Siiberbau, 
Eisenbergwerke bey Klein - Mohrau und Engelsberg, 
Steinkohlenbergwerke bey Karwin, Gross - Herlitz, 
Ostrau und Chlau, Trippelgruben), Manufakturen 
und Fabriken (Leinwandwebereyen, Tuchmanufak¬ 
turen vorzüglich in Bielitz, Eisendrathzugwerke 
zu Ludwigsthal, eine Feuergewehrfabrik zu Tc- 
schen, mehrere Eisenhammerwerke, eine Spicgel- 
fabrik in Weidenau, Glashütten, Papier - und Pul¬ 
vermühlen, Lederfabriken), Handel (das österrei¬ 
chische Schlesien treibt einen beträchtlichen Activ- 
handel mit Garn, Leinwand, Zwirn, Battist, Tuch, 
Töpfergeschirr, Spiegeln, Holzvvaaren etc.), Schul- 
und Studienanstalten zur Bildung des Volks, zur 
Bildung des Bürgers in den Städten und zur Vor¬ 
bereitung auf höhere Studien (das evangelische 
Gymnasium A. C. zu Teschen hat der Verf. mit 
Stillschweigen übergangen,); Religion und milde 

[=4"] 
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Stiftungen (S. muss man anstatt Ernstdarf le¬ 
sen Ernsdorf, und statt Ustrovv, Ustron); politische 
Landesverfassung, namentlich politische und Justiz¬ 
behörden , Militäradministration, 

% 

Die statistische Darstellung Ostgaliziens ent¬ 
hält manche Irrthiimer, die sieh aus Rohrers Schrif¬ 
ten zum Theil berichtigen lassen. Hr. Demian han¬ 
delt von Ostgaliziens politischen und natürlichen 
Gränzen, Bestandteilen, Grösse (Flächeninhalt 
überhaupt nach Liehtcnstern 1633 T§§ Q. M., Flä¬ 
cheninhalt nach den einzelnen Kreisen, Flächenin¬ 
halt der Bukowina 17c Q. M.); physikalischer Be¬ 
schaffenheit, namentlich von den Ostgalizischen Ge¬ 
birgen, Temperatur (in den hohen karpatischen Ge¬ 
birgsgegenden ist es kalt und rauh, in den nördli¬ 
chen und westlichen Theilen mehr gemässigt, ge¬ 
gen Osten sehr warm), Winden (der herrschende 
Wind ist der Ostwiad), von der Beschaffenheit des 
Bodens und dessen Bewässerung durch Flüsse, Seen 
und Teiche; Bevölkerung (nach der Conscription 

vom J. lgoi • 3i644>892); Wohnplätzen (in Ostgali¬ 
zien und in der Bukowina sind 107 Städte, <201 
Märkte, 5900 Dörfer und Weiler) und deren Be¬ 
schaffenheit; von dem Charakter der Einwohner, 
namentlich besondere Charakteristik in Ansehung 
der körperlichen Beschaffenheit, Sitten, Religion, 
Kleidertracht der Polen, Gebirgsrussen, Armenier, 
Moldauer, Szeklcr, Deutschen, Juden und Zigeu¬ 
ner in Ostgalizien und in der Bukowina (der Verf. 
irrt sieh, wenn er die Sprache der dacischen Zi¬ 
geuner für ein Gemisch aus der walachisehen, un¬ 
garischen, moldauischen und koptischen Sprache 
erklärt, und von der Sprache der politischen Zigeu¬ 
ner sagt, dass sie mehr Tatarisches, so wie auch 
etwas Türkisches und Arabisches beygemischt habe: 
beyde Zigeunerracen sprechen eigentlich einen ostin¬ 
dischen Dialekt, der aber mit vielen walachisehen, 
ungarischen, moldauischen, koptischen, türkischen 
und tatarischen Wörtern bereichert ist); von Ost¬ 
galiziens Naturprodukten (aus dem Pflanzenreiche: 
Getreide, Hülsenfrüchte, Tabak, Flachs, Hanf, 
Wassermelonen, Spargel, Laub - und Nadelholz; 
aus dem Thierreiehe: Ochsen, Pferde, Schaafe, 
Biber am Bugflusse und in der Gegend von Gro- 
deck, polnische Cochenille, Bienen, Wildpret, Fi¬ 
sche; aus dem Mineralreiche: Salz, Eisen, Gold, 
Silber, Walkererde, Gyps, Kalk, Alabaster, Mar¬ 
mor, Bernstein, Flintensteine, Mühlsteine, Stein¬ 
kohlen, Bergtheer in der Bukowina; mineralische 
Wässer, Bäder und Sauerbrunnen); von der land- 
wirtheaftlichen Industrie in Oetgalizien, namentlich 
von dem Flächeninhalt des culfivirten Bodens (er 
beträgt 12,593-488 Joche zu 11600 Quadratklaftern), 
Beschaffenheit desselben, Ackerbau, Gartenbau, Obst¬ 
baumzucht, die in Galizien noch von wenig Be¬ 
deutung ist, Rhabarberplantagen, Forstcnltur (aus¬ 
führlich ist die Gewinnung des Birkentheers zur 
fuchtenbereitung beschrieben), Viehzucht; von der 

Gewinnnng und Bearbeitung der Mineralien, na¬ 
mentlich von der Goldwäschevey, vom Silberbau, 
von Eisenwerken, Steinsalzwerken zuWieliczka und 
Bochnia, Salzsud werken, Salzerzeugniss , Schwefel¬ 
blüten, Salpetersicderey; von der städtischen Ge- 
werbsamkeit, die durch Verfügungen der Regie¬ 
rung neu belebt wird; von den Fabriken und Ma¬ 
nufakturen , namentlich von der grossen Tabakfa¬ 
brik zu Winniki bey Lemberg, von der k. k. Tuch¬ 
fabrik zu Jaroslaw, die jährlich gegen 1000 Stück 
Tuch erzeugt, von der Lederfabrik zu Busk, von 
der Harrasfabrik zu Ederow, Rosogliofabrik zu 
Lemberg, Leinwandweberey, Papiermühlen, Pott- 
aschesiedereyen, Verfertigung der Holzwaaren, Saf- 
fiangärberey, Manufactur der Lammpelze, Glas¬ 
hütten; von dem ostgalizischen Handel, insonder¬ 
heit dem Getreidehandel, Salz - und Holzhandel, 
Viehhandel, Kunsterzeugnissen, Handelsstädten, 
Strassen , Legstädten , Grenzzollämtern ; von der 
Religion und dem Schulwesen, namentlich von der 
katholischen Religion, von den geistlichen Behör¬ 
den derselben, Klöstern, Pfarreyen, protestanti¬ 
schen Gemeinden, Reformirten, Mennonisten, Ju¬ 
den, von den Anstalten zur Bildung des Volks; 
von der Staatsverfassung, namentlich von der Re¬ 
gierungsform, von den Landständen, Landeserz¬ 
ämtern, bürgerlichem Zustande der Einwohner, 
Landesstellen, Gubernium, Justizstellen erster und 
zweyter Instanz, Fiscal - Collegium, Cameraladrrii- 
nistrationsstellen, Staatsrevenüen; endlich von dem 
Stand und der Zahl der in Ostgalizien liegenden 
Regimenter und der Militärverwaltung. Hr. De¬ 
mian hätte mit der Specialstatistik Ostgaliziens bil¬ 
lig die Specialstatistik Westgaliziens verbinden sol¬ 
len, die er bisher noch nicht geliefert hat. 

Die statistische Darstellung des Grossfiirsten- 

thiims Siebenbürgen ist auch sehr mangelhaft. Herr 
Demian handelt in dieser statistischen Darstellung 
ab, Siebenbürgens geographische Lage (nach Lipszky 
zwischen 47°.37' 52" und 450 33' 55" nördlicher 
Breite und zwischen 43° 47* 3°” und 400 26' 34'' der 
östlichen Länge); politische und natürliche Grenzen, 
Grösse (nach Liehienstern 830 Q. M., nach Ballmann 
nur 730); physikalische Beschaffenheit, namentlich 
Luft und Klima, Boden (dieser ist höchst uneben: 
die höchsten Berge sind der Surul und Budislaw, 
ersterer 1078 Toisen über der Meeresfläche, letzterer 
noch um 60 bis 70 Toisen höher), Bewässerung 
durch Flüsse und Landseen, Naturproducte (aus dem 
Mineralreiche : Marmor, Kalk, Alabaster, Gyps, 
Mergel, Porcellane: de, Pfeifenthon, Bolus, Schiefer, 
Fraueneis , Specksteine , Serpentinsteine , Kreide, 
Jaspis, Porphyre, Wetzsteine, Schörl, Bimssteine, 
allerley Edelsteine, Steinsalz, Salzquellen, Alaun, 
Salpeter , Bergöl , Schwefel , Steinkohlen , Torf, 
Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Bley, Quecksilber, 
Zink, Spiesglas, Arsenik, Wasserbley, Sauerbrun¬ 
nen, Bitterwasser und warme Bäder; au» dem 
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Pflanzenreiche alle Getreidearten, Hülsenfrüchte, 
Kartoffeln , Gemiisearten, Hanf, Flachs, Tabak; 
Krapp, Safran, Hopfen, Enzian, verschiedene 
Gewürzkräuter, Medicinalkräuter , Baurafrüchte, 
Weinreben, Waldbäume; aus dem Thierreiche viele 
Pferde, Hornvieh in Menge, Büifelochsen, Schafe, 
Ziegen, Schweine, Wildpret, zahmes und wildes 
Geflügel, Schildkröten, allerlcy Fische, Krebse, 
die unser in der Naturgeschichte unwissender Verf. 
zu den Fischen rechnet, Bienen, Seiden würmer); 
Volksmenge (nach unserm Verf. 1620696 Seelen, nach 
Lichtensterns Berechnung im Jahr 1^07: 1657600 
Seelen) sararat Bevölkerungskunde ; Wohnplätze 
nach Lichtenstern 9 Städte, 65 Märkte, 2541 Dörfer 
und Weiler und in der Militärgrenze 457 Dörfer und 
Weiler, nach Lipszky 11 königliche Freystädte, 63 
Marktflecken, 2611 Dörfer und 14 Prädien) ; Ver¬ 
schiedenheit und Charakter der Einwohner (Ungarn, 
Szekler, Deutsche, Wallachen, Bulgaren, Armenier, 
Griechen, Serben, Böhmen, Polen, Juden und Zi¬ 
geuner); die Hauptsprachen in Siebenbürgen (die un¬ 
garische, siebenbürgisch - sächsische und wallachi- 
sche) ; Nahrungszweige, namentlich Landbau , Vieh¬ 
zucht, Bergbau, Manulacturen und Fabriken (Lein- 
wandweberey, Tuchmanufacturen zu Kronstadt und 
Hermannstadt, Baumwollenmanufacturen , Papier¬ 
mühlen, Ledermanufacturen, Holzwaarenfabrikatur, 
Eisen - und Kupferhämmer, Pottaschesiederey bey 
Bistritz, Glashütten, Salpetersiederey bey Karlsburg, 
Pulvermühlen zu Herrmannstadt und Karlsburg, 
Mercurialfabrik bey Karlsburg); Handel (dieser ist 
nicht so ganz unbedeutend als der Verf. behauptet, 
denn die Kironstädter treiben einen ansehnlichen und 
einträglichen Handel nach der Türkey); Schul- und 
Studienanstalten bey den Katholiken, unirten und 
nicht unirten Griechen , Reformirten ; Evangelisch - 
Lutherischen, Unitariern (die vom Vf. S. 106 ange¬ 
führte sicbenbürgische Gesellschaft zur Beförderung 
der inländischen Gelehrsamkeit und ungarischen 
Sprache ist bereits eingegangen); Religion und Kir- 
chenvertassung der Katholiken, Reformirten, Evan- 
gelisch- Lutherischen , Unitarier oder Socinianer, 
nichtunirten Griechen, Juden; Staatsverfassung, na¬ 
mentlich Constitution, Regierung, Justiz, Staats- 
revemien (die Contribution beträgt jährlich 1 Million 
300000 Gulden , die sämmtlichen landesfürstlichen 
Einkünfte belaufen sich auf 5 Millionen Gulden); 
Militär. — Seite 52 muss anstatt Ibisfalva gelesen 
Werden Lbctfalva. 

Die statistische Darstellung des Königreichs 

Lngarns und der dazu gehörigen Länder versichert 
der \ ert. in der Vorrede als ein geborner Ungar 
con amore geschrieben zu haben. Allein auch die¬ 
se Bearbeitung fand Rec. flüchtig, voll Sach- und 
Sprachfehler (in den ungarischen Namen ist häufig 
gegen die Rechtschreibung gefehlt, und der Verf. 
scheint der ungarischen Sprache nicht mächtig zu 
•eyn). Hr. Demiau hat allerdings zu Hrn. Profes¬ 

sors von Schwärmer vortrefflicher Statistik , aus 
der er sehr vieles ausgeschrieben hat, aus vielerley 
neuern statistischen und geographischen Werken 
viel hinzugesetzt, aber dennoch nicht alle seit Er¬ 
scheinung der Schwartnerschen Statistik (von der 
nächstens eine neue vermehrte und verbesserte Auf¬ 
lage erscheinen wird) neu eröffnet© Quellen benutzt. 
Von eigenen Beobachtungen und Forschungen fin¬ 
det man auch in dieser Specialstatistik wenige Spu¬ 
ren , mit Ausnahme der statistischen Darstellung 
von Slavonien und Croatien. Recensent wird den 
Inhalt kürzlich angeben und hier und da einige 
Berichtigungen anbringen. 

Die erste Abtheilung umfasst die Landeskunde 
von Ungarn. Hier handelt Herr von Demian ab: 
Ungarns geographische Lage (nach den astronomi¬ 
schen Bestimmungen von Bogdanich und Pasquich 
zwischen 440 53' 18" und 49° 26' 20" nördlicher 
Breite, und zwischen 330 45' 2" und 4c0 40' der 
Länge von Ferro an gerechnet) ; natürliche und 
politische Grenzen; Grösse (nach Lichtenstern 
5831 ro% Q- XI., nach Lipszky 4051 Q. M„, nach 
Berzeviczy mit Einfluss von Slavonien und Croatien 
45°°); Charten (Hr. D. kennt nicht die neuen Co- 
mitatscharten von der Szalader und Zempliner Ge¬ 
spannschaft) ; natürliche und politische Einthei- 
lung; physische Beschaffenheit (dieser Abschnitt ist 
fast ganz aus Zach’s monatlicher Correspondenz 
zur Beförderung der Erd - und Himmelskunde i8<>3. 
Februar bis September, ausgeschrieben), nament¬ 
lich Ungarns Gebirge, Ebenen, Flüsse (S. 42 steht 
irrig Eibel statt Eipel, Ipoly, und S. 43 wird falsch 
gesagt, dass der Poprad zwischen grässlichen Ber¬ 
gen in Galizien eintritt und der Dunajetz vom. 
Bergschlosse gleiches Namens sich herabstürzt), Seen, 
Moräste und Sümpfe, Klima, Fruchtbarkeit des 
Bodens (S. 56 hätte Hr. D. bemerken sollen, dass 
die Marmaroscher Gespannschaft eine der unfrucht¬ 
barsten in Ungarn ist), mineralische Quellen und 
Brunnen (Seite 59 muss gelesen werden anstatt 
Pöstyemer Pöstyener, anstatt Leibnitzer Leibitzer; 

falsch behauptet der Verf. S. 57, dass beym Bart¬ 
felder Sauerbrunn keine gute Anstalten für Woh¬ 
nung und Kost sind; Einwohner, namentlich Zahl 
der Einwohner (die durch die neueste Conscription 
vom Jahre i8of gefundene Zahl gibt Hr. D. nicht 
an; man findet sie in den vaterländischen Blättern 
des österreichischen Kaiserstaata vom Jahr 1807, 
sie betrug im Jahr 1804 Slavonien und Croatien 
mit gerechnet: 7918f>38 Seelen), Verhältnisse der 
Bevölkerung, völkerschaftliche Verschiedenheit der. 
Einwohner (Magyaren , Slawen oder Slowaken, 
Ruthenier oder Rusanjaken , Kroaten , Wenden, 
Illyrier oder Serbier, Deutsche,' Wallachen, Mace- 
donier oder Griechen, Armenier, Zigeuner, Juden), 
staatsbürgerliche Stände, Wohnplätze (in Ungarn 
sind 42 königliche Freystädte, 8 bischöflich© Städte, 
16 Zipser Städte, 500 Märkte, 19220 Dörfer und 
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«rm IPtSüKen)-; Production, •namentlich Prodacte 
de« (Pflanzenreichs .(Getreide, Reis, Hülsemriichte, 
Kartdffeln, Gartengewächse, Flachs, Hanf, Hopten, 
Mohn, Safran , Saflor., Krapp, Waid , Tabak, 
Wein, 'Obst, Futterkräuter, Holz), des Thierreichs 
( Hornviehzucht , Pferdezucht , Schweinezucht, 
Schaafzucht, Kaninchenzucht, Bienenzucht, Sei¬ 
denbau, Federviehzucht, Fischerey, Wildpret). des 
Mineralreichs (Kochsalz, Salpeter, Soda, Alaun, 
Glaubersalz, Bittersalz, Kalkerden, Thon, Schie¬ 
ferstein , Edelsteine, Bergöl, Torf, Steinkohlen, 
Schwefel, Gold, Silber, Kupfer, Bley, Eisen, An- 
timonium, Kobalt, Quecksilber). S. 102 ist anstatt 
Triticum Golonicum zu lesen : Tnticum Poloni- 
cum, S. 111 st. Leibnitz Leibitz, falsch ist die 
Behauptung S. 111, dass die Zipser Erbsen wegen 
der Kälte des Klima’s von den Wippein (curculio 
pisi) frey bleiben. Das sogenannte Zackeivieh > das 
Hr. D. S. 163 anführt, ist ovis strepsiceros des 
Linne. S. 193 ist anstatt Marzdorf zu lesen Marks¬ 
dorf. Falsch ist die Behauptung S. 194, dass man 
auf den Karpaten Meerschaum findet. — Nun fol¬ 
gen statistische Angaben .von der Fabrikation m 
Ungarn , namentlich von den städtischen Gewer- 
herf, und von den Manufacturen und Fabriken 
theils im Allgemeinen theils insbesondere von den 
Manufacturen und Fabriken , welche aus dem 
Pflanzen-, Thier - und Mineralreiche Producte be¬ 
arbeiten (S. 247 wird falsch behauptet, dass die 
Gacser Tuch - und Zeug - Manufactur dem Graten 
von Forgacs gehöre); von dem Handel, namentlich 
von dem Productenliandel, Waarenhandel, Transito- 
Handel , von der Aus - und Einfuhr ; von den 
Hülfsmitteln zur Beförderung des Verkehrs im 
Lande und mit dem Auslande, Geld, Maasen und 
Gewichten, Schiffahrt und .Canälen, Heerslrassen 
und Frachtfuhrwesen , Postwesen; von der geistigen 
Cultur, namentlich von dem Religions ^ und Kir¬ 
chenwesen der römisch-katholischen, griechisch- 
unirten und nicht unirten, evangelisch - lutherischen 
und reformirten Kirche, der Wiedertäufer und Ju¬ 
den, von den allgemeinen Bildungs- und Vorberei¬ 
tungsanstalten bey den Katholiken, bey den unir¬ 
ten Griechen, bey den Evangelisch-Lutherischen, 

bey den Reformirten, bey den nicht unirten Grie¬ 
chen, von den Instituten für die Ausbildung zu 
einem einzelnen Geschäfte (praktisch-ökonomischen 
Lehranstalten , Taubstummen-Institut, königliche 
Bergakademie), von den höheren Anstalten zur Er¬ 
weiterung der Wissenschaften und Künste, von den 
Hiilfsmitteln zur Beförderung der wissenschaftli¬ 
chen Cultur (Buchhandlungen und Bibliotheken). 
S. 38^ wird irrig gesagt, dass das reformirte Col¬ 
legium zu Papa nur zwey Professoren hat. S. 394 
hätte der Verf. anmerken sollen, dass auch zu Ei- 
senstadt oder Kis Marton eine Forstschule ist, und 
dass das Forstinstitut zu Hradek mit einer Indu¬ 
strieschule verbunden ist. Die neuen Forstinstitute 
zu Iveszthely und Schemnitz und das Bereuter - 

Institut zu Keszthcly waren bey Abfassung dieses 
Werks noch nicht errichtet. S. 400 hätte bemerkt 
werden sollen , dass nicht nur das evangelisch«? 
Lyceum zu Käsmark, sondern auch das evangeli¬ 
sche Gymnasium zu Leutschau eine Sammlung von 
mathematischen und physikalischen Instrumenten 
hat. Dasselbe gilt von den reformirten Collegien 
zu Debreczin und Patak. An dem Lyceum zu Käs¬ 
mark ist die ausserordentliche Professur der Philo¬ 
logie im Jahre 1805 eingegaogen, was der Verf. 
nicht bemerkt. An dem evangelischen Gymnasium 
zu Leutschau sind nicht drey, sondern nur zwey 
Professoren. Theil II. Seite XXXVII muss gelesen 
werden statt Bella JBcla, statt Rasko Katko, statt 

Tiszolez Tiszolcz. 

In der Landeskunde des Königreichs Slavonien 
werden statistisch abgehandelt: Slavoniens Lage 
(die Breite und Länge gibt Hr. D. nicht an), 
Grenzen, jetzige Einthcilung, Grösse (Flächenin¬ 
halt nach .'Lipszky 295 Q. M., und die slavonische 
Militärgrenze für sich 105 Q. M.), natürliche Be¬ 
schaffenheit der Oberfläche in Hinsicht auf Gebirge 
und Flächen und in Hinsicht auf Fruchtbarkeit, 
Klima, Flüsse, stehende Gewässer, mineralische 
Quellen und Brunnen ; Naturproducte aus dem 
Mineralreiche (Kalk, Gyps, Thonmergel, Walker¬ 
erde, gediegener Schwefel, Steinkohlen, Bergöl, 
Salzquellen, Eisensteine), Pflanzenreiche (alle Ar¬ 
ten de6 Getreides, Flachs, Hanf, ff abak , Wein, 
Krapp und verschiedene wild wachsende Farben¬ 
kräuter, mit welchen die slavonischen Weiber eben 
so schön als dauerhaft färben, Süssholz, Pflaumen-, 
Kastanien-, Mandel-, Feigen - und weisse Maul¬ 
beerbäume, Melonen, Gurken und andere Garten¬ 
gewächse, Trüffeln, Morgeln und andere essbare 
Schwämme, Futterhrauter, Medieinalkräuter, Ei¬ 
chen und andere Forstbäume), Thierreiche (Pferde, 
Esel, Hornvieh, Schaafe, viele Schweine, wilde 
Thiere, Fischottern, Biber an den Ufern der Save, 
zahmes und wildes Geflügel, Bienen, Seidenrau¬ 
pen, Canthariden oder spanische Fliegen, Muschdl- 
schnecken , die Perlen enthalten, Schildkröten, 
Krebse , Hause , Hechte, Karpfen und andere 
Flussfische); Zahl der Einwohner (über 458o°° 
Seelen , was für ein so grosses und fruchtbares 
Land viel zu wenig ist) und Populationsverhäd- 
nisse ; Wohnplätze (ganz Slavonien zählt gegen¬ 
wärtig 5 Städte, 26 Marktflecken, 879 Dörfer, 24 
Prädien); Verschiedenheit der Einwohner in Hin¬ 
sicht auf ihre ursprüngliche Abkunft (eigentliche 
Slavonier oder Slavinen , Illyrier oder Kaitzen, 
Deutsche, Ungarn, Slowaken, Zigeuner, Juden) 
und in Hinsicht auf staatsbürgerliche Verhältnisse 
(Edelleute, deren zur Zeit der Josepkinischen Con- 
acription nur 314 waren, Bürger, Bauern und 
Grenzsoldaten), Charakteristik der Einwohner, na¬ 

mentlich Körperbau , Kleidung , Sitten und Ge¬ 
bräuche, Gastfreyheit (auf die Slavonier Pa8#t ganz> 

«• 
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was Tacitus von den alten Deutschen jagtet ,,Kein 
Volk ist den Gastmählern und der Gastfreundschaft 
ausgelassener ergeben. Jemanden sein Haus ver¬ 
sagen, wird für gottlos gehalten; ein jeder bewir- 
thet ihn mit einem Schmause nach seinem \ ermö- 
gen“), Speisen und Getränke, Spiele, National¬ 
krankheiten, Volksarzney künde (in Fiebern bedie¬ 
nen sich die Slavonier vorzüglich des Enzians und 
der in Wasser gekochten Wurzel des Breitwege- 
richs , in der Gelbsucht der gelben Wiesenraute 
u. s. W.); Nationalindustrie, namentlich Benutzung 
der Producte des Pflanzenreichs (nur von dem Mi- 
litärdistrict gibt der Verf. den Flächeninhalt des 
cultivirten Bodens an) durch Getreidebau, Garten¬ 
bau und Obstcultur, Weinbau, Cultur der Handels¬ 
kräuter, Futterkräuter - und Gräserbau, Waldcul- 
tur, Benutzung der Producte des Thierreichs durch 
Pferdezucht, Rindviehzucht, Schaafzucht, Schwei¬ 
nezucht, Bienenzucht und Seidenbau, Gewerbs- 
industrie ; Handel , namentlich Productenhandel 
Hauptgegenstände desselben sind Vieh r Getreide, 
Tabak, Seide, rohe Häute, Honig und Wachs), 
Waarenhandel , Transitohandel ,. Einfuhr aus der 
Türkey (wichtig sind die statistischen Data, die 

der Verf. darüber aus guten Quellen S. 55°#“7 54l 
mittheilt), Hülfsanstalten des Handels; Religions¬ 
und Kirchenwesen der Katholiken, nicht unirten 
Griechen, Evangelischen beyder Confessionen und 
Juden, Wissenschaften und Künste (erst die Mor- 
genröthe der wissenschaftlichen Cultur ist in die¬ 
sem Lande ausgebrochen), namentlich von den 
Schulanstalten der Katholiken, nicht unirten Grie¬ 

chen, Protestanten und Juden. 

In der Landeskunde Croatiens handelt Hr. D. 
ab; die geographische Lage (Croatien liegt zwi¬ 
schen 44° 5' 4ö" und 460 25' 50" nördlicher Breite 
und zwischen 52° 0 12" und 35 a 5 50> östlicher 
Länge von Ferro), die natürlichen und politischen 
Grenzen; Grösse, (nach Lipszky’s Charte 467 Q. M , 
nach Lichtenstern 355 Q. M. , nach Demian 
4-8 1 Q* M.) ; die natürliche Beschaffenheit, na¬ 
mentlich Gebirge (der Wellebit, dessen höchste 
Spitzen Cjoo Wiener Klaftern über die Oberfläche 
des adriatischen Meeres erhaben sind, die Kapella,, 
das Flissivicza - Gebirge, Kamenita - Goricza, Meiz- 
lavodiczer- Gebirge, Petrova-Gora, die Sichelburger 
Berge, das Kalniker Gebirge, das Wcrvetitzer Ge¬ 
birge, die Garitscher Berge), offenen und geschlos¬ 
senen Thäler, Ebenen, Fiüsse, stehende Gewässer, 
Mineralwässer, klimatische Eigenschaften (der Druck 
und die Dichtigkeit der Luft ist in Croatien wegen 
der grossen Verschiedenheit der Scehohe höchst 
verschieden, weswegen auch die Temperatur der 
Lutt in diesem Lande sehr verschieden ist), Frucht¬ 
barkeit des Erdreichs; Eintheilung von Croatien; 
Einwohner, namentlich die Zahl derselben (in den 
Provincialdistritten Croatiens wurden im Jahr 1737 
gezählt 338854 Einwohner, in der croatischen Mi¬ 

litärgrenze irr. Jahr 1802; 376180 Menschen,, Rec. 
fügt hinzu: im Jahr 1803: 385Ö38)» Populations¬ 
verhältnisse, vÖlkerschaftliche Verschiedenheit (ei¬ 
gentliche Croaten oder Chrobati, raitzische Colo- 
nisten , Böhmen , Krainer , Deutsche , Italiener, 
Juden); die staatsbürgerlichen Stände (Adeliche an 
der Zahl 8946, Bürger, Bauern und Grenzsoldaten), 
Wohnstelien (Croatien hat gegenwärtig 13 Städte, 
13 Märkte und 3320 Dörfer) , Charakteristik der 
Einwohner; Production, namentlich Producte des 
Pflanzenreichs (der Militärbezirk Croatiens enthielt 
im Jahr 1802; 2216838 Joch benützten Bodens), 
des Thierreichs (Pferde, Rindvieh, Schaafe, Zie¬ 
gen, Schweine, Bienen, Seidenwürmer, Feder¬ 
vieh, Fische, Wildpret), des Mineralreichs (Kalk¬ 
steine, Gyps, Marmor, THonarten, gediegenes Bit¬ 
tersalz, Eisen - und Kupfervitriol, Kochsalzquel¬ 
len, gediegener Schwefel, Steinkohlen, Eisenstein, 
Kupfererze, Bley, Silber, Waschgold); Fabrika¬ 
tion (nur der kleinste Theil der Volksmasse be¬ 
schäftigt sich in Croatien mit der kunstmässigen 
Bearbeitung der rohen Naturproducte) ; Handel, 
theils Landhandel mit der Türkey, tlieils Seehandel 
(die Ausfuhr zur See besteht in Getreide, Tabak, 
Holz, Kohlen, Vieh, Pottasche, W7achs, Honig, 
Zucker, Glas, Eisen, Tauwerk und einigen an¬ 
dern Erzeugnissen der in Fiume bestehenden Fa¬ 
briken und Manufacturen); Hülfsanstalten des Ver¬ 
kehrs, namentlich Handelsplätze im Lande, See¬ 
handelsplätze am adriatischen Meere (Fiume, Buc- 
cari, Porto Re, Buccaritza , Zeng, Karlobago), 
Heerstrassen und Frachtfuhrwesen (die vorzüglich¬ 
sten Commerzialstrassen in Croatien sind die Karo¬ 
liner- und Josephinerstrasse), Schiffahrt (zum Waa- 
rentransport werden benutzt die Flüsse Drau, Sau 
und Kulpa), das Postwesen; Religion und Kirchen¬ 
wesen der katholischen, griechisch - unirten und 
nicht unirten Kirche (die Protestanten geniesser* 
in Croatien keine Religionsfreyheit und die Zahl 
der Juden ist sehr gering); Schulanstalten in Croa¬ 
tien (die wissenschaftliche Cultur hat in Croatien 
noch, keine bedeutenden Fortschritte gemacht). 
Seite 252 erinnert Herr Demian gegen das Werk 
von Teleki, dass die königliche Freystadt Agram 
nicht 18000, sondern nur 8900 Einwohner hat. 

Seite 307 des zweyten Theils bis zu Ende 
schildert Herr Demian die Staatsverhältnisse des 
ungarischen Reichs meistens (oft wörtlich) nach 
Schwärmers Statistik von Ungarn. Im ersten Ab¬ 
schnitte handelt er von Ungarns constitutioneller 
Verfassung. Hier kommen folgende Rubriken vor: 
Regierungsform und Reichsgrundgesetze ; der Re¬ 
gent (dabey von der Successionsordnung, Krönung, 
Titel und Wappen, Reichskleinodien, Reichsbaro¬ 
nen, Rechten des Palatins, Orden und Hofgarde, 
Majestätsrechten); Reichstag und Stände des König¬ 
reichs; von den Cardinal-Prärogativen des unga¬ 
rischen Adels; von den Prälaten; von den Magna- 
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ten; von den königlichen Freystädten und andern 
privildguteii Städten tun! Flechen in Ungarn; von 
dem Bauernstände in Ungarn (über diesen findet 
man die zuverlässigsten Data in dem Berzeviczy- 
schen Werk de indole et conditione rusticorum in 
Hungaria). Der zweyte Abschnitt handelt von der 
Verwaltung des ungarischen Staats. Hier kommen 
folgende Abtheilungen vor: politische Gcschättsver- 
waltung, namentlich die ungarische Hofkanzley, 
der Statthalterey-Rath , die Comitate, die könig¬ 
lichen Freystädte , das königliche Gubernium zu 
Fiume; die Justiz- oder Rechtspflege, namentlich 
A. die weltlichen Justizstellen : die Curia Regia 
(die Septem viral tafel und königliche Tafel), die 
untern Gerichtsstellen (die Districtualtafeln , die 
Gerichtsstühle der Gespannschäften, die Gerichts¬ 
stühle der königlichen freyen Städte, die privile- 
girten Oppida), B. die geistlichen Gerichtsstellen: 
Metropolitanstü.hle und Diöcesan - Stühle, C. Advo- 
caten, D. allgemeine Bemerkungen über die bür¬ 
gerlichen Gesetze in Ungarn (S. 4-° behauptet 
H err Demian sehr irrig , dass das Corpus Juris 
Hungarici, das doch die ungarischen Reichsgesetze 
enthält, kein sauctionirtes Gesetzbuch sey) ; die 
Finanzverwaltung , und zwar A, Domänen (den 
Bruto-Ertrag der Cameralgtiter schlägt Hr. D. auf 
sechs Millionen Gulden an), B. .Regalien, nament¬ 
lich das Salzregale (dieses trägt jetzt gegen tiSooooo 
Gulden ein), das Montanisticum (im Jahr 1783 
war der Nett-o-Ertrag des sämmtlichen Bergwesens 
in Ungarn 1097000 Gulden), der Zoll oder die 
Dreissigstgefalle (diese schätzt man auf 1300000 fl.), 
das Postregale , der Zins der königlichen ireyen 
Städte und der XVI Zipser Eronstadte, die soge¬ 
nannten Fiscalitäten und Caducitäten, die Toleranz¬ 
taxe der Juden (jährlich 100000 fl.)» der Arrheri- 
abzug, das Subsidium ecclesiasticum, die Pacht- 
und Brückengefälle, die Abfahrtsgelder, das Loito- 
Gefäll (dieses ist jährlich im Abnehmen), Gewinn 
der öffentlichen Leihhäuser oder Versatzämter zu 
Pressburg und Ofen , C. Contribution ( Ungarn 
zahlt jährlich an Contribution 4391443 Gulden 12 
| Kr.; die'Totalsumme der Staatseinkünfte in Un¬ 
garn beträgt nach einer runden Zahl 15 bis 16 
Millionen). Der dritte und letzte Abschnitt, han¬ 
delt vom Militär in Ungarn , und zwar theils von 
der stehenden Armee (seit igoi bestellt die ungari¬ 
sche Armee, öffne die Grenztruppen, aus 64000 
Mann, worunter 47294 Infanteristen), theils von 
den Insurgenten, 

( De? Beschluss felgt.) 

DEUTSCHE SPRACH KUNDE, 

L eber das Hauptgesefz. der teutsehen Rechtschreibung 

uncl über Sprachfehler Eaicrischer Schriftsteller 
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vors D, Joh. Christian Siebenkees. Nürnberg, 

bey* Witt wer. lßoft. 160 S. 3. (12 gr.) 

Der erste Theil dieser Schrift, dessen Entwurf 
von dem gelehrten Verf. bereits 1799 in einer Ver¬ 
sammlung des Nürnberger Blumenordens vorgeieseu 
wurde, beginnt mit den übertriebenen Behauptungen: 
,, ln keiuei fl issciisdinJt (!) möchten allgemeine He¬ 
geln schwerer zu linden seyn, als in der Rechtschrei¬ 
bung der deutschen Sprache. Unsere Sprachlehrer 
und Schriftsteller sind wegen den orthographischen 
Grundsätzen unter einander noch so uneinig, dass 
die Vereinigung der verschiedenen christlichen Kir¬ 
chen, vielleicht nicht mehr Schwierigkeiten hat, 
als die Vereinigung aller Secten der Grtbographen. “ 
Diesen starken Andeutungen mangelhafter Sprach- 
bildung folgen nun hier mancherley ortho-epo-gra¬ 
phische, sowohl als etymologische Bemerkungen, 
die meist schon 111 dem ehemaligen Journale von und 
für Deutschland 1737 St. X. und XL und 1738 St. IX. 
mitgetheilt .wurden. Diese Bemerkungen zeugen zwar 
von gehöriger Bekanntschaft mit KLopstocks, Mütz- 
kens, Hammers, Krügers und anderer orthographi¬ 
schen Neuerungsversuchen, so wie mit den Verdien¬ 
sten eines Adelung, Fulda, Heyuatz und Lampe. 
Von den Erstgenannten wird besonders S. 45 0. 10 
gesagt: ,, Adelung hat unstreitig das Verdienst, dass 
er sich kräftig und mit Erfolge dem Unfuge -und der 
Auaichie entgegenstemmte, welche manche neuere 
deutsche Schriitateller in die Rechtschreibung einzu¬ 
führen suchten uds. f. -Dagegen scheint Hr. Doctor 
Siecenkees , Kruses Anweisung zur -Orthographie, 
deren dritte verm. und verbesserte Auflage -(Olden- 
buig 13t*/- 80 auch in diesen Blättern mit verdien¬ 
tem Beyfall angezeigt wurde, gar nicht gekannt zu 
haben. In dieser ward dem auch Beobachtung und 
Befolgung des allgemeinen hochdeutschen Schreib- 
gcbralichs für Grundgesetz der Rechtschreibung er¬ 
klärt, und zwar bestimmter, als van Hrn. Sieben- 
kees, welcher nach verschiedenen wenig verbun¬ 
denen Mittheilungen S. 44 schreibt: Das Haupt- 
Gesetz der Rechtschreibung wird demnach also 
heissen: „Aussprache kann nicht das Haupt°esetz 
der Rechtschreibung, sondern der allgemeine heu¬ 
tige Schreib gebrauch, jwelcher, nur da, wo er'zwei¬ 
felhaft ist, durch Herleitung und Analogie berich¬ 
tigt werden kann.“ Dieser offenbar zu breiten Be¬ 
stimmung folgen (bis 5.56) einige Bemerkungen 
gegen Adelungs Orthographie. Von S. 57 bis zum 
Emde folgt ein ziemlich wahlgeordneter bairischer 

Antibarus, mit geschichtlichen Vorerinnerungen über 
Anregung und Begünstigung des hochdeutschen 
Schreibens und Sprechens in Baiern, seit der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts, ln einer besondern Nach¬ 
schrift W'ird von dem strebsamen Verf. ein FUörter- 
,buch zur Erklärung Bäurischer Gesetze und Urkunden 
angekündigt, welches auch zur Ergänzung und Be¬ 
richtigung unserer bisherigen Glossarien dienen soll 
Möge es ihm erwünscht gelingen! 
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NEUE- 

LITERA T ü RZEITUNG EIPZIGER 

G RI FC II. LITERA TUR GE SCHIC IITE. 

Handbuch .der klassischen Literatur der Griechen, 

oder, Anleitung zur Reuntniss der griech. elasti¬ 

schen jSchriftcn, und der .besten Ausgaben, und 

Uebersetzungen ,derselben. Zum -Gebrauch der 

Schullehrer, der Studierenden auf Gymnasien 

und Universitäten, und aller Freunde -der class. 

Literatur. Von IT'ilhelm David Fuhrmann., 

Evangelisch-reformirtem Prediger zu Haram in der-Graf¬ 

schaft March. Zweyten Raiules ziveyte Abtheilung. 

Rudolstadt, im Verlage der (Hof - Euch - und 

Kunsthandlung. 1Q0Q. 669 S. 8- (1 Thlr. *8 gr.) 

Mit dieser zweyten Abtheilung des zweyten Ban¬ 

des ist denn die Geschichte der griechi<K;h - classi- 
gchen Schriftsteller beendiget , welcher der Verf. 
den ersten Band der Römischen class. Literatur in 
der bevorstehenden Jubilatemesse nachtolgen zu las¬ 
sen verspricht. Diese Abtheilung enthält 1. die 
Aerzte vom Hippocrates an bis auf Alexander v. Tral- 
les, £. die Geschichtschreiber vom Herodot an bis 
auf Dictys Cretensis, 3. die Geographen vom Hanno 
bis auf Stephanus von Byzanz, 4* die Mathematiker 
vom Euclides an bis auf Diophantes, 5. die Takti¬ 
ker Onosander, Polyänus und Aelianus, 6. die 
Oekonomen, Hesiod, Aristoteles und die Samm¬ 
lung der Geoponicorura , und endlich 7. die Rechts¬ 
gelehrten Eustathius, Psellus und Const. Harmeno- 
pulus. Sehr verdienstlich und brauchbar sind die 
beyden angchängten Register, davon das erste ent¬ 
hält: die griech. Schrifsteller, nebst den Nachrich¬ 
ten von dem Leben, Charakter und den Schritten 
derselben; das zweyte aber die erheblichsten Sa¬ 
chen, literarische Notizen, Schriften, Schriftsteller, 
Ausgaben der Classiker, Uebersetzungen derselben, 

Erster Band. 

so fern von beyden Nachrichten mitgetheilt oder 
Urtheile in diesem Werke beygebraoht worden sind. 
Alles das Gute, was Rec. in diesen Blättern *$°8- 
St. 64. von den ersten Abtheilujigen dieser griech. 
Literaturgeschichte, vorzüglich von der aestluuischen 
Würdigung eines jeden Schriftstellers, und von den 
Urlheilen über den Werth der Ausgaben gerühmt 
hat, kann er auch von dieser mit voller Ueber- 
zeugung wiederholen ; aber verhehlen kann er auch 
nicht, dass dieselbe fast alle -die Mängel wieder 
drücken, welche -die erstem Abtheilungen gedrückt 
hatten. Die edifiones principes, welche der Verf. 
besonders im ersten Bande nicht aufgeführt hatte, 
und deren Anführung in verschiedenen kritischen 
Blättern gewünscht worden war, hat er in die¬ 
ser Abtheilung sorgfältiger eingetragen ; aber die 
Winke, welche .ihm gegeben wordon waren, auch 
die Ausgaben, welche als Ghoragen einer Familie 
betrachtet wer.den können, die jeder junge üL-itera- 
turfreund zu wissen nöthig hat, und auf die sich 
der Verf* in seinen literarischen Nachrichten oft 
selbst*-bezieht, anzugeben, hat er nirgends befolgt, 
denn er springt grösstentheils von der ersten Aus¬ 
gabe gleich auf die neueste und vollständigste über, 
di« es bisweilen nicht einmal ist. So kann die 
Ausgabe der Werke des Hippocratis von Joh. Fried. 
Pierer , S. 24 doch wohl keine vorzügliche Aus¬ 
gabe genemiet werden, da sie nichts als die ver¬ 
besserte lateinische Uebersetzung des Foesius ent¬ 
hält. Auch die Londonsche Ausgabe der Werke 
des Rufus Ephesius von Guil. Clinch ist weder die 
neueste noch die vollständigste. Hätte der Verf. 
Rufi Ephesii opuscula et fragmenta graece. Post 
editiones Parisinam et Londinensem novis acces- 
sionibus quadruplo auctiora ex codd. Mosquensi et 
Augustano edidit et notationcs subjecit Chr. Frid. 
de Malthaei, Mosquae 1Q06. Q. nur aus der Recen- 
sion in unsern Blättern gekannt, so würde er nicht 
nur weit richtiger über die Clinch’sche Ausgabe 
geurtheilt, sondern auch noch viele wichtige lite¬ 
rarische Notizen über diesen griechischen Arzt hinzu- 
zusetzen Gelegenheit gehabt haben. Der vollstän- 

1*5 } 
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digsten Ausgabe fügt er gewöhnlich 'noch eine 
H and - oder Schulausgabe bey, welche aber den¬ 
jenigen, welche dieses Handbuch brauchen können 
und sollen, längst bekannt seyn wird, ja er führt 
dieselben bisweilen doppelt auf, wenn sie auch 
nur mit einem neuen Titelblatt versehen worden 
sind , wie bey Thucvdides die Bredenkarapische 
S. ißo und 133. Die Alter’sche Ausgabe , Wien, 
1795. hatte vielleicht den XJlatz der zweyten An¬ 
gabe einnehmen können. Die ersten und besten 
lateinischen Uebersetznngen , die in den frühem 
Abtheilungen mit Recht vermisst wurden , sind 
nun in diese Abtheilung, obgleich auch nur erst in 
der zweyten Hälfte aufgenommen worden. Vor 
unnützen und lästigen Flickwörtern, die die ersten 
Abtheilungen häufig entstellten, hat sieh der Verf., 
obgleich auch noch nicht ganz, zu hüten gesucht. 
Aber die Sprache ist noch immer nicht überall 
concis, deutlich und verständlich, wie man sie 
von einem Handbuche wünschen kann. Ueberall 
drängen sich noch Stellen auf, die keinen, oder 
doch zum wenigsten keinen reinen und deutlichen 
Sinn geben. S. i/f Z. 55 anderwärts ist diese Schrift 
theiis kurz und dunkel, thcils dagegen so gedrängt, 
Weh her Gegensatz : S. 26 Z. t\. Als die beste Aus¬ 
gabe prei.\e ich. folgende als die vorzüglichste, was 
findet nun Statt, die beste oder die vorzüglichste? 
S. 23 Z. 23. Die Grimm'sehe Ucbersetzung des Jiip- 
pocrates ist mit Fleiss -ab ge fasst, richtig, treu, 
genau und treffend, nur nicht immer geschmeidig, 
sondern schleppend, zun eilen zu umschreibend und 
nicht der Kürze des Originals entsprechend. Der 
•Styl ist ajjec'irt und gezwungen — welche Wider¬ 
sprüche! S 37 Note: p'ergl. über die griechischen 
Handschriften des Dioscorides in der Kaiserlichen 
'Bibliothek zu /'Vien von Baidinger, Malier, PVei- 
gel in Baldingers medicinisehen Journal — wer ver¬ 
steht diese Worte ? S. 48 Z. 9 Ruf ns schreibt at- 
’tisch, simpel,, nachdrücklich, concis und kurz: zu¬ 
weilen bedient er sich sehr des Redner Schmucks : 
lässt sich dieses alles wohl zusammen reimen ? 
S. 146 S. 19. Sie (die Marcelliiiische Biographie des 
Tliucyd.) ist kein Gemisch von geschichtlichen Nach¬ 
richten, von Critik und Rhetorik, jene sind auch 
ziemlich geordnet und zuverlässig , und diese nicht 
ohne Geschmack und PVürden : wer vermag den 
Sinn dieser Worte zu enträtbseln ? Fast eben diese 
Undeutlichkeit drückt die kurz vorhergehenden 
W orte: Märcellini Beben des Thucyd. zuerst grie¬ 
chisch vom Aldus — selbst von Parthenius her aus- 
gegeben. Auch an Sprachunriclitigkeilen mangelt 
es wieder nicht. Nur z\yey Bey spiele, die gleich 
nach einander folgen, mögen diesen Vorwurf be¬ 
stätigen. S. 35 Z. 21. Für dasselbe Studium — rei 
sete er mehrmals durch ILurojta, und S. 36 Z. 25 
so begründete er — <?r zum Grunde — es als die 
höchste — es entweder —- über dasselbe •— und 
doch b< zieht sich das Bs auf das vorausgehende 
Wort Schrift, an dessen Stelle' sich ohne Zweitel 

der flüchtig schreibende Verf. das Wort: PFenk ge¬ 
dacht haben mochte. Da Hr. Fuhrmann die mei¬ 
sten literarischen Data aus andern Lite rat m"'rerkcn 
zusammen getragen hat, so konnten auch W eder- 
liolungen einer und eben derselben Sache wieder 
nicht ganz vermieden werden. So konnten S. 3 
die aus Heckers Schrift: die Heilkunst etc. ange- . . c 
zogenen Worte iüghch entbehrt werden , da sie 
schon in der vorhergehender: Note enthalten wa¬ 
ren. S. 10 Z. 19. Fiele unechte sind vortreflich — 
eben dieses wird S. 14 Z. 21 noch einmal gesagt, 
und an O. m. Auch Unrichtigkeiten von verschie¬ 
dener Art haben sich wieder einseschlicben, die 
man in einem Handbuche für angehende Literatur¬ 
freunde mit der grössten Vorsicht vermeiden sollte. 
S. io Z. 25 Artemidor, Capito und Dioscorides, das 
klingt, wie Cornelius und Nepos, denn Artemidorus 
heisst Artemidorus Capito. Wie unrein der Vf. aus den 
Quellen, wenn sie auch noch so rein tliessen, schöpfe, 
beweisen verschiedene Stellen, als S. 11 wo er die 
verschiedenen Classen der Hippocrat. Schriften an¬ 
gibt. Hieron. Mercurialis sagt in Censura opp. Bip- 
pocr. nach Fahr. B. Gr. T. 111. p. 519. Prima clas- 
sis eorum est, qui vere phraein et dogmata Hipp, 
continent,' quorumqne alios Hipp, edidit, alios au- 
tem ab eo esse editos non constat. Altera classis 
hos libros comprehendit, qui ab ipso quidern Hipp, 
sunt scripti, a discipulis vero — ex membrams, 
in quibus Hipp, sua notaverat, sunt editi. Tertia 
classe continentur libri non ab Hipp, sed aut a 
filiis aut a discipulis ejus secundum praeceptoris 
doctrinam mentfraque, aut ex scholae Hipp, doctri- 
11a Cumpositi. Quarta classis libros ab Hipp, plane 
alienos continet. Um concis zu schreiben, -trägt 
der Verf. diese Worte also über: Die 1) Classe ent¬ 
hält von Hipp, selbst abgefasste und ansgegebene 
lPerke 2) echte, vom Hipp, auf gezeichnete, skiz- 
zirte, aber nicht vollendete und nachher bisweilen 
auch mit Rinschiebscln bekannt gemachte, 3) un¬ 
echte , jedoch, nach dem Sinne des Hipp', verfer¬ 
tigte; 4) völlig unechte PTerke. Das heisst doch 
wohl die Worte, die er wieder geben wollte, mehr 
verschneiden als beschneiden. S. 33 Z. 22 sagt er: 
die Hupf er Sammlung (welche? denn vorher war 
nichts davon erwähnt worden") von 490 Platten ist 
in der Bibliothek zu PP'ien befindlich. Nach Fabric. 
B. Gr. T. IV7. S. 6 sollte es heissen : < ie Tränier 
des Dioscorid. in einer Kupfersartmdung von 409 
Platten aus einem Wiener Cod.. ahgezeu-b = et, wel¬ 
cher sie gemalt enthält, sind in der Wiener Biblio¬ 
thek zu finden. S. 42 Z. 19 schreibt er: Der Text 

ist — sehr berichtiget , nur ist derselbe 'nie nach 
blasen Conjectureu abgeändert worden. Ab-r man 
höre, was Fabric. 1. 1. p. 711 sagt: In lectitmibus 
reeipiendis neque timidns i.irris, nequeaudax ad, 
sed medium tenuit. Und gleich darauf: die neue 
lateinische Uebersetzuüg ist sehr correct und dem 
Original gemäss, aber nicht immer ganz genau 
Fabric. Versio optimis atque piobatissiiuis merito 
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ad umeratur; etiarn ubi gracca ita corrupta surr, 
ut iis m.ederi plane desperaret, ea non sin«; sensu 
piobabili auctorisque de iis rabus tractationi liaucl 

incongruo adumbrare tentavif. S. 25 n> - c‘er 
Titel von den Aphorism. Hippocr. ganz verstüm¬ 
melt. Man setze -dafür : Itvoh^utov; *<po{tcj*si *«1 
a:c*,vx<rrmoy: Hippocratis Aphorismi et praenotionum 
Kl,"er. 8. 33 wird vom Xenocrates gesagt, dass er 
zu Nero’s Zeiten, also n2ch Christi Geburt 365 ?? 
güebt habe. S. 42 wird behauptet, dass Maittaire 
(der Verf. schreibt immer Maitaire) nicht nur (Ver¬ 
fasser der Abhandlung de dialecto Aretaei, sondern 
auch des der Wigänschen Ausgabe beygefügten Lexici 
sey. Fabricius sagt zwar das erste, aber nicht das 
letztere, denn das Lexicon hat der Editor YYigan 
selbst hinzugefügt. S. 47 7J' 5 wird Halleri Bibi, 
botan. T. 1. p. 78 aus Fabric. Eibl. Gr. T. IV. p. 713 
citirt ; aber davon sagt Haller an dem angeführten 
Orte nichts, sondern in JA 1 b 1. anatöm. 1. 1. p- 78 
und in bibl. botan. T. 1. p. 107 welche beyde Bücher 
der flüchtig ajaschreibende und sich von einen zu 
dem andern Buche verirrende Vf. vermengt hat. Und 
wer mag ck-r gleich hernach genannte J. C. Link 
seyn? doch wohl Guil. Clinch, dessen Ausgabe in 
London 1^26 berausgekommen ist. Auf eben die¬ 
ser Seite Z. 2.2 wird das zweyle Buch eine wört¬ 
liche Wiederholung'Ales ersten genannt; doch wohl 
nicht des ganzen Buchs, sondern nur, wie Fabric. 
J. 1. p..715 ausdrücklich sagt, von S. 46 — 52 nach 
der CHnch’schen Ausgabe. Nach S. i~8 soll der 
Text in der Ausgabe des Thucyd. von Duker aus 
drey Haiidsehrilten , der Gasselschen , Giä* Leben 
und Ut rechts eben berichtiget worden seyn , als 
wenn die Gräv’scho und Utrecht’sche z\vey ver¬ 
schiedene Handschriften wären. Diese diey llaiul- 
schriften aber waren eine Casselsclio, die Gräv’sche 
oder Utrecht’sche und eine Basler. Aus diesen un¬ 
richtigen Angaben , welche nur au’s einigen Ab¬ 
schnitten ausgehoben sind», kann man schon sc.>iics- 
sen, dass in den übrigen nicht weniger zu finden 
swn werden. Von den unzählicben Druckfeulcin. 
besonders in den griechischen Wörtern , welche 
fast alle verstümmelt sind, will und kann Recens. 
nichts sagen, denn er würde sich genötRiget se¬ 
hen, auf allen Seiten zu bessern. Der Correcior 

'wird also erinnert werden müssen, dass er in den 
min folgenden Banden der römischen Literatur seine 
Pflicht'besser erfülle, und der Hr. Verb wird ge¬ 
beten, wenn er sein Handbuch allgemein zu. ma- 
ihen wünscht, dass er die gut gemeynten Winhe- 
die ihm von vielen Orten her gegeben worden sind, 
in Zukunft iieissiger beobachten , und besonders 
die Quellen, aus welchen er schöpfet, ungetiübter 

Üiessen lassen möge. 

FORSTWISSENSCHAFT. 

TDer GeFzrgsförster. Oder deutliche und genaue 

Anweisung für Forslbediente, Gemeindsvorsteher 

und PartLcularwaldbesitzer des südlichen Deutsch¬ 

lands und der Schweiz, ihre Waldungen auf die 

beste Art zu besorgen, und den möglich g rösten 

(grössten) Nutzen aus ihnen zu ziehen. Von 

Heinrich Zs chokke, Mitglied der künigl. Socieuit 

der Wisser.sch. zu Frankf. a. d. Oder und dos Aargaui¬ 

schen Oberforst- und Ber^amts. I. Theil, 21 Bogen. 

II. Theil, 22 Bog. Basel und Arau, in Commiss. 

der Flickschen Buchliandl. igoG. ß. 

Wenn Rec. seither mit Vergnügen bemerkte, 
wie an so vielen Orten das Fortwesen nicht nur 
durch immer zweckmässiger organisirte Institute, 
unter der Direction verdienter, durch Erfahrung 
nicht weniger, als durch Kenntniss sich auszcich- 
nender Männer, sondern auch durch eine grosse 
Anzahl gehaltvoller, nützlicher Schriften, von so 
viel Seiten her zu gewinnen fortfährt; so wurde 
bey genauerer Durchsicht nicht weniger, als bey 
erster flüchtiger Ansicht, in Ansehung gegen watti¬ 
gen Buchs, diese angenehme Betrachtung keines¬ 
wegs unterbrochen. Ganz gewiss war noch ein 
einfaches, deutliches Forstlehrbueh für die Gebirgs¬ 
gegenden, wie der Verf. selbst erinnert, ein Be- 
dürfniss. Mehrere der vorhandenen, und besonders 
für das nördliche Deutschland nützliche, durch clas- 
sischen Werth ausgezeichneten Lehrbücher sind, • 
theils für den minder gebildeten Forstbedienten, 
zu seiner Selbstbelehrung, theils für die Gebirgs¬ 
gegenden der Schweiz, Tyrols, Eärnthens, Krauts, 
Steyermarks, Oesterreichs, Baieras, Breisgau’s, u. 
s, w. nicht passend. Fast noch, einmal so viel wild¬ 
wachsende Holzarten kennt das südliche Deutsch¬ 
land, worunter mehrere Bau- und Brenuholzartcn 
sich finden, die im. nördlichen nur als botanische 
Seltenheiten in Kunstgärten Vorkommen. I11 die¬ 
sem muss mehr darauf gedacht werden, Sandebe¬ 
nen zu bewalden, wo jenes Gebirgshöhen au-fe teilt, 
wo die Mannichfahigkeit des Bodens, der Lage 
und des Klima’s die Auflösung ganz anderer Auf¬ 
gaben verlangt. Indem nun der Vf. das erwähnte 
Bediirfniss zu befriedigen sich vornahm, fand er 
nicht sowohl nötbig, ein systematisches Compen- 
dium zu liefern, als vielmehr Rücksicht zu neh¬ 
men auf das Publicum, dem er, nach Angabe-des 
Titels seines Buchs, dasselbe vornemlich bestim- 
raen zu müssen glaubte. Nach Rec. Unheil bat er 
seinen Endzweck nicht verfehlt; und hat er gleich 
seine Gegenstände, nach verschiedenem Verhältnisse* 
mehr und weniger ausführlich behandelt; so wer¬ 
den doch auch seine unterrichteten Leser, die eine 
befriedigende Uebersicht des Ganzen verlangen, 
nicht eben Lücken bemerken , die sie unbefriedigt 
Hessen; sie werden in der Dendrologie der Alpen 
sowohl, als in dem Uebrigen, was er abhandelt, 
hin ängliche Vollständigkeit und Genauigkeit, ja 

[25*] 
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«Jabey selbst manches auf gestellte Neue ihm zuge« 
ötehen. So vermisst man auch keinesweges richti¬ 
gen Zusammenhang und gegenseitige Beziehung des 
Vorgetragenen in allen drey Theilen; welches be¬ 
sonders, wie in der Vorrede erinnert wird , dieje¬ 
nigen nicht au9 der Acht zu lassen haben, welche 
praktischen Gebrauch davon machen und nicht Ge¬ 
fahr laufen wollen, mit dem, was sie ausführen, 
zu verunglücken , oder wenigstens dabey etwas sehr 
Zweckmässiges^ zu übersehen, und zti versäumen. 
— Nachdem in der Einleitung zum Isten Theile 
über Eintheilung der Forstwissenschaft, über die 
Forst-Naturgeschichte, Forstwirthschafts- und Forst¬ 
verfassungslehre, über den Unterschied zwischen 
Theorie und Praxis, wie auch über einige zu ei¬ 
ner kleinen Forstbibliothek vorzuschlagende Bücher 
das Nöthige gesagt worden ist; nachdem eben so, 
zur nunmehr vorzutragenden Forst-Naturgeschichte, 
eine andre Einleitung die vom Verf. zum Grunde 
gelegte Eintheilung der Holzarten, ferner einiges 
aus der Physiologie der Holzgewächse u. dgl. auf- 
gestellt hat; so folgt nun im ersten Hauptstücke 
die Beschreibung der JVadel - und Laubholzarten,. 
die zum Batten tauglich sind; sodann der Mittel¬ 
bäume, die zwar, wie jene, einen einzelnen Stamm 
treiben,, aber nicht hochstämmig sind, und bald 
eine sperrhafte Krone bilden , wie z. B. die Obst¬ 
bäume. Hierauf werden gl eich massig' die grossen 
Gesträuche, wohin man z. E. den Haselstrauch 
und die Rainweide zu rechnen hat, die kleinen Ge¬ 
sträuche, wohin der Verf. unter andern den wil¬ 
den Rosenstrauch und den Brombeerstrauch rech¬ 
net, endlich, die• Mrdgesträuche, als z. B.. das Hei- 
delbeerkraut, Heidekraut u. s. w. beschrieben.. Was: 
sowohl in Ansehung der verschiedenen, (deutschen, 
latein., französ.. und italien.) Namen , in Ansehung 
der Blüten, der Blätter, der Rinde, des- Holzes, 
der Wurzeln , des Saamens , der Aussaat und Pflan¬ 
zung, der rechten Zeit, des Bodens hierzu, der 
zuträglichen Situation, des Aufwuchses, des man- 
nichfaltigen Nutzens, zu bemerken ist; wie die 
Benutzung sowohl, als der häufigere Anbau bey 
mancher Baurnart, noch vielmehr seyn sollte, was 
ferner das Merkwürdige, das Interessante des Ge¬ 
genstandes, von Seiten gewisser Localumstände u. 
s» w. vermehrt; wie diess alles gehörig beygebracht 
ist, diess könnte, ohne mühsame Auswahl, durch 
mehrere Beyspiele belegt werden, wenn es nicht 
in allzugrosse Weitläufigkeit führte; weshalb Ree. 
sich begnügen muss, nur unter andern das eigne 
Nachlesen des Artikels: Arve (pinus cembra), Ler¬ 
chenbaum, Eiche, Ulme, Buche (wo auch der selt¬ 
nem Blutbuche. S. 65 gedacht wird), Kastanie, 
Silberpappel (mit ihref^seltnem Abart: graue Pap¬ 
pel S. 85) u- dgl. zu empfehlen. ,,Vielleicht ist es 
mir auch, sagt der Verf. in der Vorrede, gelungen, 
in die durch ihre vielfachen Ab - und' Spielarten 
verworrenen Geschlechter der Weiden und Rosen 
estere Ordnung zu bringen.“ — Ein neues Ver¬ 
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dienst hat er sich in jedem Fall darum erworben. 
Sy 8T* 88 etc. kommt dre erste, und unter der auf 
einige dreyssig Arten sich belaufenden Menge, ein¬ 
zig zum Bauen zu benutzende Silberweide, Salix 
alba, vor, wozu auch, als eine blosse Abart, die 
von Smith in D. flora britt. genannte Sal. rus6e- 
liana gehören soll. Sodann werden S. 258 — 26g, die 
Alpen-Salbeyweide S. hastata, die Alpen-Strauch- 
Weide S. arbusc., die Alpen - Sandweide S^ arena- 
riar die Alpen - Meerweide S. depressa , die-, nur 
in den hohen Alpen wachsende Evonymus - Weide 
S. Evonymidv, so wie die Lappländer-Weide S. 
lappon., die Schlehen - Weide Sal. myrsinit., die 
Heidelbeer-Weide S. myrtilloid., die kleine Alpen- 
Lorbeerweide S. tenuifol., die Rosmarin-Weide 
S. rosmarinif., die Matten-Weide S. incubac., auf¬ 
geführt, desgl. S. 292 — 294, die Kraut-Weide S. 
herbac., die Quendel - Weide S. retusa, und die 
Klee-Weide S. reticulata. Eben so finden sich be¬ 
schrieben: Salix alpina, aurita, caprea, fragilis, 
glauca, malitolia, monandra, pentandra, polymor- 
pha, prunifolia, purpurea, repens, stipularis, trian- 
dra, venulosa, viminalis und S. vitellina. In An¬ 
sehung der Rosen findet man hier die Beschreibung 
von Bosa arvensis, alpina,. carina, cinnamomea, 
lagenaria, lutea, montana, gallica, pimpinellifolia» 
pumila, pyrenaica, rubiginosa, sorbifolia, spinosis- 
sima, und villosa. — In einem Anhänge, von S. 299 
an,. welcher die Bestimmung der Höhen: von den 
Bergen, wie weit hinauf die verschiednen Holz¬ 
arten wachsen, zum Gegenstände hat, zeigt der 
Vf., wie wichtig, diese Bestimmung sey, und wie 
er nach seinen, durch eine Reihe mehrerer Jahre 
gemachten Beobachtungen über das Wachsthum der 
Holzpflanzen von den tiefsten Ebenen hinauf, bis 
zu der Linie des ewigen Schnees, auf den hoch* 
sten Gebirgsspitzen,. sich veranlasst fand, vier Stu¬ 
fen festzusetzen. Die unterste Stufe begreift die 
tiefsten, warmen Ebenen und Thäler, und die süd¬ 
lichen Gegenden der Schweiz und Deutschlands, 
wo manche Holzarten wachsen, die in den Ebe¬ 
nen der nördlichen Schweiz und im mittlern 
Deutschland, wie in Baiern, Schwaben u. s. f. im 
Winter erfrieren würden. Die Holzpflanzen die¬ 
ser ersten Stufe können in nördlichem Gegenden 
der Schweiz u. s. f. nur durch Kunst fortgepllanzt 
werden; wuchern und vermehren sich aber nicht 
freywillig durch Saamen. Diese Region erstreckt 
sich ungefähr 600—1000 Fuss über die Meeresflä¬ 
che. Die ziveyte Stufe geht von de* liefern Ebe¬ 
nen so weit hinauf an den Bergen, als die Eichen, 
Buchen und Ifagbuehen, zur Noth auch die Weiss- 
tanne, frey willig gedeihen, 4°-° Fuss über das 
Meer.. In dieser Höhe jener Gegenden sagt der 
Vf., gedeihen ihre meisten und wichtigsten Forst¬ 
bäume, so wie sie auch noch in der untersten 
Stufe fortkommen- Die dritte Stufe gehet vom 
Ende der zweyfen hinauf durch die Alpen, wo 
die Alpenmsen, Lerchtannen, Arven u- s. f. wild 
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wuchernd sich selbst durch Saamen fortpflanzen, 
von* 4000 — 5000 Fuss über die Meeresfläche. Von 
da gehet bis zur Schneelinie die vierte Stufe,- wo 
nur noch einige geringfügige Erdgesträuche fort- 
kommen, 5 bis 7000 Fuss über - die Meeresfläche. 
Irr dem Forstnaturgescbichtlichen Abschnitte sind 
die Gewächse, je nachdem sie in einer oder der 
«Hdern dieser Regionen gedeihen, mit I. II, III 
oder IV bezeichnet. Ganz natürlich kann bey die¬ 
ser Stufenangabe keine schneidende Linie Statt fin¬ 
den. Der Verf. fand noch Buchen in der Höhe 
von1 4120 Fuss und Rhododendron hirsuf, 1400 F. 
über der Meeresfläche. Aber einen Buchwald auf 
jenen Höhen anpflanzen zu wollen, würde eben 
so gut misslingen,- als das Alpenröslein in den ge¬ 
nannten niederem Gegenden zu ziehen. Hierbey 
nimmt er Gelegenheit,, mehreres,- in Ansehung der 
nöthigem Vorsicht, bey Anwendung solcher vier 
Stufen des Holz Wuchses, zu' erinnern» Eben so- 
bemerkt er noch zum Schlüsse, wie man auch nur 
mit viel Vorsicht und Rücksicht auf wirklich und 
entschieden gelungene Versuche,- den Anbau frem¬ 
der Holzarten im Grossen betreiben müsse. Vor 
der Hand glaubt er nur folgende, als die Mühe 
der Anzucht im Grossen lohnend, aufstellen: zu 
können;- 1) die weissblühende Acacie (Robinia pseu- 
do-acac.),. die Weymuthsfohre (pin. strob.) und 
die gemeine Platane (plät'an.. occid.). Bey Angabe 
des Nutzens der Holzarten wäre es wohl gut ge¬ 
wesen, auch die nachtherligen Wirkungen des Ge¬ 
brauchs mancher Theil'e derselben überall genau 
mit anzumerken. Wie z. B. beym Taxus nichts 
davon erwähnt ist, dass man die Pferde, das Rind¬ 
vieh und die Ziegen vor dem Genuss der Blätter 
zu verwahren hat. Manche, wenn auch' denen, 
die der Verf. hauptsächlich vor Augen hatte,- ge¬ 
wöhnliche , aber doch nicht durchaus gangbare 
Ausdrücke, wie z. B. Halde (statt Abhang des 
Bergs S. 29 u. s. f.), ferner der Grath (wofür doch 
anderswo, deutlicher, llückgrath des Blattes gesagt 
ist), will Rec. wenigstens nicht ganz unerwähnt 
lassenso- wie auch einige Druckfehler da und 
dort eingeschlichen sind, z. B. S. 109. 112 acer pla- 
taroides, compestre u. dgl. So ist endlich unter 
andern S. 156, bey Bemerkung des Nutzens der 
Fischerweide, unrichtig der §. 74 citirt, als wo vom, 
etwas unähnlichen, Holze der Kornelkirsche die 
Rede ist. Der II. Theil, welcher die Forst ivirfh- 
schaftslehre abhandelt, lehrt im ersten Hauptstücke 
den Anbau der CFälder. Die Anlage ganz neuer, 
so wie die Wiederherstellung und Verbesserung al¬ 
ter und verwahrloseter Waldungen, machen sonach 
die zwey wichtigen Abschnitte der Abhandlung aus. 
Das \ste Cap. des I. Abscbn. beginnt mit den nö¬ 
thigen Vorkehrungen zur neuen Anlage; worauf es 
also überhaupt dabey ankommt; was für Rücksich¬ 
ten aut die Erdarten; ferner bey der Untersuchung 
des Bodens und der Lage, genommen werden müs¬ 
sen; welcher Unterschied bey Waldungen auf Ebe¬ 

nen und auf Bergen Statt finde;- welche Wirkun¬ 
gen von Seiten der Winde, also welche Vorsichts¬ 
regeln- z. B. wegen* des Regenwindes,, wegen1 de«1 
Bergwindes, zu beobachten^sind; wie man sich bey 
der YVahl des anzubauend^n Holzes zu nehmen hat. 
Mit derselben Genauigkeit stellt das zte Cap. die Zu- 
bereitung des Bodens zur Holzzucht dar, und da* 
3te Cap. die nüthigen Rücksichten in Ansehung des 
Säen» und Pflanzens. Eben so der II. Abs ehrt., die' 
Unterhaltung der FFälder. 1. Cap. Forstvermes- 
sung und Beschreibung. 2. Cap. Abschätzung oder 
Taxation der CFalder* 3. Cap. Finthedung des 
TFaldes in Schläge. (Al1« verschiedenen Waldun¬ 
gen, nachdem sie aus irgend einer Holzart bestehen, 
sind dabey einzeln in Betrachtung gezogen.) 4- Cap. 
Beschirmung der FFä,hl er gegen Beschädigungen ; 
wo die erste Classe der Forslbesebädigungen diejeni¬ 
gen begreift, welche durch Muthwillen oder Nach¬ 
lässigkeit der Menschen entstehen; die zweyte aber 
solche ,■ die aus besondern Naturereignissen entsprin¬ 
gen. —- Das zweyte Hauptstück des andern Theils 
lehrt die Abtreibung und Benutzung des Ilolzes und 
anderer Forstprodukte. — 1. Cap. Von der Fällung 
der Wälder. 2. Cap. Font Zugutemachen des Hol¬ 
zes. 3. Cap* Fon der Benutzung anderer Produkte 
(insgesananat in ve/schiedenen technischen Rücksich¬ 
ten). Bemerkungen, die, wenn eie auch wenigstens 
sollten als für hinlänglich gangbar anzusehen seyn, 
aber mehr als zu- sehr immer noch erfordern , aufs 
Neue vor Augen gestellt zu werden, sind auch hier 
nicht übergangen. Gar nicht überflüssig ist z. B. die- 
Erinnerung, S. 15, welch ein beträchtlicher, fort¬ 
dauernder Schaden1 daraus-entspringt, wenn die auf 
der Abendseite stehenden Bäume eines Waldes, die,, 
der regnerischen Sturmwinde von Kindheit an ge¬ 
wohnt, fester und tiefer ge wurzelt, bisher die wahre- 
Schutzwehr der hinter ihnen stehenden, minder fest¬ 
gewurzelten Bäume waren, aus Unvorsichtigkeit, 
(oder man könnte hinzusetzen : mitunter aus nickt 
deutlich genug vorschwebender Naturkunde,) nie¬ 
dergeschlagen werden. Hierauf wird auch sodann 
S. 24 etc. Rücksicht genommen, und unter andern 
bey ganz neuer Anlage eines Rothtannenwalcles, za 
noch mehrerer Vervollständigung der Sicherheit, em¬ 
pfohlen, einen Gürtel von Lerchbäumen aut der 
Sturmseite, wenigstens von 5 bis 10 Ruthen breit, 
zu Hülfe zu nehmen. •— Auch auf den Alpen , sagt 
der Verf. S. 2Q> ist die Zeit nahe, wo Anpflanzungen 
durch die Kunst notfiwendig seyn werden; wo man 
zu spät die gegenwärtige Holzverschwendung und 
Nachlässigkeit der Alpenbcsitzer beklagen wird. — 
Denn die Alpen selbst werden, durch den Verlust 
ihrer Wälder, zur Viehzucht schlechter; die kahlen 
Flächen werden , imbeschirmt durch hohe Waldung, 
immer mehr erkalten und veröden;. Quellen, die 
einst unterm Schatten der Bäume sich erhielten, 
werden in heissen Sommern austrocknen ; die Hir¬ 
ten werden Stunden weit umher kein Holz mehr 
finden für ihre Sennhütten, für ihre Feuerung zur 
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Bereitung des Käses, — Piecht gut sind die Grund¬ 

sätze der Vorstvvirthschaft S. 81 u- s- auö einander 

«esetat, und sehr richtig ist es, dass man ehemals 

eben so sehr die Waldungen rmnirte, wo man, aus 

falschverstandner Sparsamkeit, zu wenig heraus¬ 

nahm, als wo man es im Uebcrmaasse tliat. — Man 
bemerkt recht wohl, dass der Verf, auch praktischer 

Kenner der Geschäfte1 ist. Seine Anweisung, wie 

man z. B; bey Forsttaxationen vo fahren, das dabey 

nöthwe Personal anstellen und dirigiren solle, be¬ 

weisen diess, so wie anderwärts mehrere derglei- 
c],cn> _ Auch unser Verf. nimmt an, dass der Bor¬ 

kenkäfer. geleitet von seinem Instinct, zuvorderst 

den kränkelnden Stämmen n^chgehe; weshalb er 

auch (S. 009) unter den Mitteln, sein Ueberhaiid- 

nehmen in den Rothtannenwäldern zu verhüten, zu¬ 

erst empfiehlt, dafür zu sorgen, dass dem Winde, 

besonders auf der llegemvindseite, nicht durch An¬ 

legung eines falschen Schlages , oder durch plätziges 

Aushauen der Bäume, Gelegenheit gegeben werde, 

die Tannen zu werfen oder zu schieben. Denn 

schon hierdurch werden die feinem Wurzeln oft ver¬ 

letzt, zerrissen, und der Baum kränkelt. Hat sich 

der Käfer da erst in ungeheurer Menge vermehrt, 

(es entstehen davon in einem einzigen Jahre drey 

Geschlechter), so fällt er zuletzt auch die gesunde¬ 

sten Bäume, in Ermangelung der kranken, an. — 

Ein gutes, eropfehlungswertb.es Mittel, die Mäuse 

in den Saamenbeeten zu tilgen, (das auch längst hin 

und wieder üblich ist,) bestehet, nach S. 214 darin, 

dass man mit einem Wagnerbohrer senkrechte Lö¬ 

cher in den Boden bohrt. Der Bohrer wird unten 

mit Fett bestrichen, eben so auch der Boden des 

Lochs. Diess gibt den Mäusen die Witterung; sie 

steigen in die Löcher, können aber nicht wieder 

herauf, und Kinder können sie ans den Löchern täg¬ 

lich einsammeln, ■— Auch der Verf. verwi 1;t mit 

Hecht S. 214 das durch Jagd oder Muthwillen ent¬ 

stehende Vertilgen so mancher Vögel, die das beste 

Mittel sind, das Gleichgewicht in der Schöpfung, in 

Ansehung dor Insekten, zu halten; das kann nie zu 

oft gesagt werden. Gern würde Lee. bey manchem, 

was°der~Verf. theils als nützliches und ausführbares, 

thcils gar richtig als unrecht gewöhnliches Verfahren, 

z. B. beym Holzfällen und anderwärts, aufstcllt, ver¬ 

weilen. wenn er siebs nicht, der zu vermindernden 

Weitläufigkeit halber, versagen müsste. Der von 

5. 27l angehende HI. Th eil des Buchs enthält die 

Torstverfassung sichre. „Was diesen betrifft, sagt 

der Verf. in seiner Vorrede, so habe icli dabey nichts 

anders zu bemerken, als was ich im Buche selbst 

s.wc: es sind Grundlinien zu einer Forstverfassdug, 

winke für kleine Staaten, deren massige Revenuen 

keinen ansehnlichen Etat von Beamteten und Besol¬ 

dungen gestatten. Auch mit geringen Mitteln lasst 

sichCnoch Grosses wirken, wenn jene mit Vorsicht 

geordnet sind zum Zweck. Eben deswegen hob 

fch die Beyspielsammlung aus den grösstentheils mu¬ 

sterhaften Anordnungen der Legierung des eidsge- 

S t ü c k. 

nössischen Kantons Aargäu aus, um nicht nur zu zei¬ 
gen, was ungefähr zu thun sey, sondern dass es auch 
wirklich geschehen könne.“ Das I. Hauptstilch ban¬ 
delt von der Ausmittelung und Bestreitung der Tlolz- 
hedürjnisse eines Landes. Hier ist die Hede im 
1, Cap. von der Abnahme des Holzes; von der Un- 
gleichheit des Jlolzmaugcls ; ferner, worauf bey Be¬ 
rechnung der.. Flolzconsmniion zu sehen.sey, und wie 
die llolzc.onsimUion aujgenommen, wie sie erforscht 
Werden müsse. Das 2. Cap. lehrt die Ausmittelung 
des jährlichen ( ITolzertrqgs aller IValdungen im 
Lande; worauf es dabey ankomme; wie aus den ein- 
gezogenen Berichten der allgemeine Holzertrag zu 
erforschen sey; welche Resultate aus der Verblei¬ 
chung des allgemeinen Holzertrags mit der Holzcon- 
sumthon sich .ergeben, II. Hauj)tstück. Von Hin¬ 
richtung der 'Forstverwaltung. 1. Cap. T\ on den 
Torstrechten; von denselben überhaupt, sodann vom 
Forsthoheitsrechte und vom Bt ivatforstrechte; von 
Bewerbung des Forsteigenthums; vom Forst eigen¬ 
thumsrechte; von der Beschränkung desselben durch 
das Forsthoheitsrecht. 2. Cap. Von Anordnung 
des Innern Forstwesens und dem Forstpersonede. 
Zuerst von diesem überhaupt, von Instruction und 
Beeidigung; dann von den Förstern und Baun:arten 
(dem untern Forstaufseher); von den Feldmessern; 
von den Forstinspectoren oder Oberförstern. Von 
den obersten Forst befTor den; von Forstgerichten und 
vom Forstrechnungswesen. 3. Cap. Von Forstp.oli- 
zeygesctzen und Verjüngungen. Von der Forstord¬ 
nung; vom Forstfrevel- Gesetz. — Zu diesem allen 
sind als wirklich beyfallswerthe Beispiele, die Aar¬ 
gauischen Instructionen , Anordnungen, Gesetze u. 
dgl. mitgeiheilt. Als Eeylagen befinden sich noch 
dabey: Eine Vermessungstabelle, das Schema eines 
Forstverbesserungs - Anschlags, eines Fcyrstnulzens- 
Etats; das Formular eines Hauptjournals, das For¬ 
mular fürs Hauptbuch, für das Cassa-Journal, so 
wie endlich für einen Forstgcricbts--Rapport. _ Ei¬ 
niges, was hier und da eben nicht so gerade zu ab¬ 
gesprochen werden musste, z. B. S. <j. 10, wo be¬ 
hauptet wird, dass der Mergel nicht auf sandigem 
Lande tauge, und wo der Verf. die nützliche Anwen¬ 
dung des TTonmergels nicht abläugnen wird: eben 
so S. 242, wo die Fohre sich weniger als die Eiche 
und nur im Nothfalle, beym Grubenbau anwendbar 
genannt findet; dergleichen, doch nicht häufig Vor¬ 
kommendes, womit Rec. nicht übereinstimmt, abge¬ 
rechnet, glaubt er sich berechtiget, zu versichern 
wie auch aus allem bisher Gesagten hervorgehet*, 
dass gegenwärtiges Buch sich an die vorzüglich 
nützlichen und ausgezeichneten forstwissenschaftli¬ 
chen Schriften jetziger Zeit anschli'esse. 

MINERAL O G I E. 

Tableau analytique des miueraux par A. Drapie~ 

ä Lille, chez Morlier. ä Paris, chez Dido 
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Neun Tabellen in gr. Folio. 41 Bogen in gr. 

Querquart. An. XII. 

In der Einleitung schildert der Verf. kürzlich 
den jetzigen Zustand der Mineralogie und die Art, 
wie ßie gebildet wurde, mit sehr sonderbarer nur 
einem Franzosen denkbarer Chronologie, indem er 
Wenig Jahre nach Cronsfadt Wernern auftreten und 
auf diesen Wallerius, Linne, Rome de l’Isle fol¬ 
gen lässt. In den notions preliminaires werden 
einige Kennzeichen meist nach Häuy Vorgänge er¬ 
klärt: unter physikalischen versteht der Verf. wie 
Häuy nicht nur die elektrischen Erscheinungen und 
die des Magnetismus, sondern die meisten äussern 
Kennzeichen, die an dem unzerstückten Fossile be¬ 
merkt werden; unter geometrischen die Eigenschaf¬ 
ten der innern Structur , unter chemischen die 
Schmelzbarkeit und Einwirkung der Säuren; dann 
gibt er eine Erklärung der Kunstwörter in alpha¬ 
betischer Ordnung. Nun folgt , eine nomenclatori- 
sclie tabellarische Uebcrsicht des Häuyschen Systems; 
dann Uebersichten der einzelnen Classen des Sy¬ 
stems, wo die species nach ihren Eigenschaften 
geordnet sind, so dass von allgemeinen zu eigen- 
thümlicheru fortgeschritten wird. Als ßeyspiele der 
Methode möge die Classe der brennbaren Fossilien, 
eine der kleinsten leichter zu übersehenden, ste¬ 
hen. Die brennbaren Fossilien sind 1. ausserordent¬ 
lich hart, Diamant, nun folgt eine Beschreibung, 
II. weich oder hallhart. Diese l) gelb ct) verbrenn¬ 
lich mit bläulicher Flamme und erstickendem Ge¬ 
rm h —sehr leicht zersprengbar — knisternd, wenn 
man es eine Zeitlang in der geschlossenen Hand 
hält — von muschlichem glänzenden Bruche — ci- 
tron-gelben Strich — doppelte Strahlenbrechung — 
Krvstallisatlon Octaeder mit gleichschenklich drey- 
seitigen Flächen — Bruchstück : unregelmässiges 
Octaeder — Specif. Gewicht £0532. Sehuejel. Ge¬ 
stalt : In bestimmten Krystallen; gestreift; unge- 

D. statistische Darstellung von Ungarn. Erster Th eil. 

S. 31. ,,Die IWeceJonier (Macedonier) leben sporadisch durch 

ganz Ungern, und machen für sich nirgends eine einzige 

unvermischte Dorfgemeine aus. 

S. 161 : „Nach den Commerzialtabellen hat Ungern in 

den Jahren »771 — 1736 ein Jahr in das andere gerechnet 

jährlich für 531,9 75 A. Schweine gekauft, und für 895,357 A> 

aus dem Lande getrieben. 

S. 370: „Unter den Vorlesungen der Professoren sind 

nur das Studium der hohem Mathematik, der Landwirt¬ 

schaft, Cie Astronomie und die. deutsche Sprache cier freyen 

Wahl der academischen Jugend überlassen, sonst aber muss 

jeder, welcher sich prüfen lassen, und ein Zeugniss seines 

Fleisses haben will, aus dtm eisten Jalne der 1 hilosophie 

zum Beyspiel iu das zweyte, und aus dem eisten in das 

formt; staubartig. — Farbe; citrongelb (?) grün¬ 
liebgelb. — Durchsichtig, durchscheinend — Sy¬ 
nonymie. Nennung einiger sehr ähnlicher Fossilien, 
b) Angabe der Kennzeichen, wie bey dem vorigen 
mutatis mu'tandis. Bernstein, c) wie dort. Honig¬ 
stein. £.) schwarz , a) langsames Verbrennen etc. 
Kohlenblende, b) Verbrennen mit Flamme etc. Bitu¬ 
men, c) etwas langsames Verbrennen, mit fadem Ge¬ 
ruch. Steinkohle, d) verbrennlich ohne Aufblähen 
und Schmelzen mit scharfem Geruch. Schlackiges 
Jßrdpech. Es sind also, wie man schon aus die¬ 
sen wenigen Beyspielen sieht , die Kennzeichen 
physikalische, chemische, äussere, vermischt ange¬ 
wendet und zwar nach MaassgabÄ^Qphrer mehrern 
oder mindern Allgemeinheit. Die Methode ist al¬ 
lerdings bequem, .und man wird im Stande seyn, 
ein unbekanntes Fossil nach diesen Tabellen sich 
zu bestimmen ; wenn man nur erst weiss , in 
welche Classe es gehört. Allein das zu bestimmen 
ist man aucli mit diesen Tabellen nicht im Stande, 
ohne viele empirische Kenntniss , chemische Ver¬ 
suche und die Hauptschwierigkeit in Bestimmung 
der Fossilien ist damit um so weniger gehoben, 
da nach dem Häuyschen System so vieles noch blos 
appendicis loco zu Ende des Systems steht. 

Beschluss 

der Recension von Demi ans Darstellung der 

österreichischen Monarchie. 

Sollte Recensent alle Plagiate des TTrr- D An¬ 
fuhren, so müsste er ein eigenes Werk selnviot u. 
Er begnügt sich daher mit Anführung folgender in 
der statistischen Darstellung Ungarns ans Schwart- 
ner’s Statistik und aus Zach’s monatlicher Corre- 
sgoudenz 1303 ohne Angabe der Quellen ausge¬ 
schriebenen Stellen. 

Schwärtner’s Statistik von Ungarn. S. . .: „Die Ufa-- 

cedoiiier oder'N'etigriechen leben sporadisch durch ganz Un¬ 

garn, und machen für sich nirgends, auch nur eine einzige 

unvermischte Dorfgemeine aus. 

„Nach den Commerztabellen hat Ungern in den Jahren 

1777— 1786 ein Jahr in das andere gerechnet, jährlich für 

551,973 fl. Schweine gekauft, und für 89-5,557 fl. aus dem 

Lande getrieben.“ S. 159. 

Schw. S. 524 : j,Unter den Vorlesungen der Professo¬ 

ren sind nur das Studium der höhern Mathematik, der 

Landwirtschaft, die Astronomie und uie deutsche Sprache 

der freyen Wahl der akademischen Jugend überlassen, sonst 

aber muss jeder, der sich prüfen las en, und ein Zeugniss 

seines Fleisses haben will, aus dem ersten Jahre der Philo¬ 

sophie zum Beyspiel in das zweyte, und aus dom zweyten 
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idrillte Ih&naufrücben. .und über jede Wissenschaft denjenigen 

Ldltroi' hören., welcher ordentlich und einzig und allein 

darüher Vorlesungen zu halten befugt ist. Der Unterricht 

ist hier .eben so, wie in den lateinischen Schulen, unent¬ 

geltlich. x 

Demian I. Theil. S. 5, „Nach den nemlichen Beob¬ 

achtungen des jüngst verstorbenen Bögdanichs beträgt die 

grösste Breite Ungcrns von Norden nach Süden beyrahe 77, 

und die grösste Länge von Osten nach Westen 156 geogra¬ 

phische Meilen, die Mitte aber dieses Landes soll sich bey 

Kunhegyes in Cumanien jenseits der Tlieiss befinden.“ 

S. 50 folg.: „In der grossen Gebirgsniasse, welche 

zwischen der Donau , Galizien und Siebenbürgen liegt., be¬ 

finden sich viele Höhlen, von-denen mehrere offen, und 

von den verschiedenartigsten Gestalten und Umfang sind. 

Dass nicht wenige derselben noch in Bergen verborgen sind, 

machen sehr wahrscheinlich die häufigen entgegongekehrten 

konischen Niederlassungen auf denselben, unter welchen 

die Bergleute schon manchmal Höhlungen entdeckt haben. 

Es ist merkwürdig, dass diese Erniedrigungen und offenen 

Hohlen nur in Kalkbergen gefunden werden. Die meisten 

Höhlen finden sich in dem nördlichen Gebirge oder in den 

eigentlichen Karpathen. Die vorzüglichsten darunter sind 

die beyden Höhlen Mazavna und Dupna im Thuroczer Co- 

mitat, die bey Demenfalva im Liptauer Comitat, die Hol- 

goczer im Zipser Comitat, und die Agteleker im Gömörer 

Comitat. In diesen Höhlen gibt es verschiedene Gerippe 

und Knochen, die zum Theil 6chon mit einer steinartigen 

Rinde überzogen sind, nicht minder den schönsten und 

reinsten Tropfstein von verschiedener Gestalt und Grösse. 

Die sogenannte Drachenhöhle, .nicht weit von Demenfalva 

einem Dorfe in der Liptauer Gespannschaft, so wie die 

Sziliaczer (Sziliczer) Höhle im Torner Comitat sind beson¬ 

ders desswegen merkwürdig, weil sie den ganzen Sommer 

hindurch Eis enthalten, das sich im Frühling bildet, und 

gegen den Winter schmilzt. Auch in den .östlichen und 

ostsüdlichen Bergen des Reichs finden sieh einige Höhlen. 

An der Siebenbürger - Grinze im Biharer Comitat sind deren 

zwey, die eine Funacza u. s. w. 

So viel wird zur Probe hinreichen! *) 

qco 

in das dritte Innanfi Pichen, ,und über jede Wissenschaft den 

Lehrer hören, welcher ordentlich .und einzig und allein 

darüber Vorlesungen zu halten befugt ist. Der Unterricht 

ist unentgeltlich, und die llonorarien der Professoren gänz¬ 

lich unbekannt. “ 

Zach's M. C. 1805- Marz S. 230. Man hat nach jenen 

Beobachtungen Bögdanichs gefunden, dass die grösste Breite 

Ungarns von Norden nach Süden fast 77, die grösste Länge 

aber von Osten nach Westen 156 geographische Meilen be¬ 

trage, die Mitte aber bey Kunhegyes in Cumanien jenseits 

der Theiss ,zu snclren sey.-“ 

ZachV M. C. April. S.-331 folg.: „In den bis jetzt 

beschriebenen Bergen Ungarns befinden sich unzählige Hoh¬ 

len. Mehrere derselben sind offen, von den verschieden¬ 

artigsten Gestalten und Umfang. Dass nicht wenige der¬ 

selben noch in den Bergen verborgen ^sind, machen sehr 

wahrscheinlich die häufigen .entgegengekehrten konischen 

Niederlassungen auf denselben, unter welchen die Berg¬ 

leute schon manchmal Höhlungen entdeckt haben. Es ist 

merkwürdig, dass diese Erniedrigungen und offenen Höh¬ 

len nur in Kalkbergen gefunden werden. 

1. In dem nördlichen Bergaggregat befinden sich die 

meisten Höhlen, von denen die vorzüglichsten 6ind: Ma~ 

zarna und Dtypna im Thuroczer Comitat, die Demenjalver 

im Liptauer Comitat, die llolgoczer im Zipger Combat, 

und die Agteleker im Gömörer Comitat, welche so ausge¬ 

breitet und aus verschiedenen Höhlungen zusammengesetzt 

sind, dass sie gleichsam Labyrinthe bilden. Die Sziliatzer 

(Sziliczer) Höhle im Torner Comitat ist nicht sowohl we¬ 

gen ihrer Grösse , als desswegen merkwürdige weil sie den 

ganzen Sommer hindurch Eis enthält, das sich im Früh¬ 

ling bildet, und gegen den Winter schmilzt. 

2. In den nördlich-östlichen Bergen fanden die Ver¬ 

fasser keine Höhlen, aber in den östlichen an der Sieben¬ 

bürger Gränze wurden ihnen zwey bekannt, die eine Fu¬ 

nacza beym Dorfe gleiches Namen» u. 8. w. “ 

*) Durch Zufall ist die Reconsion des vierten Bandes früher St. 11. S; \6i »^gedruckt Werden. 
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LEIPZIGER 

NEUE 

LITERATURZEITUNG 

RECH TS TVIS SEN SC HA F T. 

Rechtliche Entscheidungen der juridischen Faeultät 

zu Altdorf, verfasst von D. Martin fVilh. Götz, 

d. R. öffentl. ordentl. Lehrer auf der K. Univers. daselbst. 

Nürnberg, bey Wittwer. 1508. gr. 8- XIV. und 

264 S. (1 Thlr.} 

Diese Entscheidungen! sind von gedachter Faeultät 

auf des Verfs. Vortrag gegeben, und mithin in StolF 
und Form als seine eigne Arbeit zu betrachten. Rec. 
empfiehlt sie dem Theoretiker wie dem Praktiker, 
dem Schüler wie dem Meister. Die Fälle sind gröss- 
tentheils mit Rücksicht auf das Interesse der einschla- 
genden Rechtsfragen gewählt, lichtvoll und mit Weg¬ 
lassung aller Nebendinge vorgetragen, meistentheils 
aus haltbaren Gründen treffend entschieden, und vom 
Geschmacklosen des Facultätenvortrags gänzlich ent¬ 
kleidet. Sie behaupten daher einen entschiedenen 
Vorrang vor denjenigen, welche Rec. im 9isten St. 
i8°8- beurtheilt bat, und verdienen eine nähere, 
beurtheilende Anzeige ihres Inhalts. 

No. I. Faustpfänder hat der Gläubiger zur Con- 
cursmasse auszuliefern. Verpfändete Schuldbriefe 
sind als Faustpfänder zu betrachten. Sie sind auch 
dann auszuliefern, wenn der Gemeinschuldner für 
den Fall, dass er die Zahlungszeit nicht inne halten¬ 
würde, sie förmlich an den Pfandgläubiger abgetre¬ 
ten hat; wenn nur der Concurs vor Eintritt der Zah¬ 
lungszeit ausgebrochen ist. Der erste und dritte 
Satz sind sehr gut ausgeführt. Bey der Ausführung 
des zweiten scheint dem Rec. der Unterschied zwi¬ 
schen Verpfändung des Schuldscheines und der des 
Capitals nicht genug hervorgehoben. Allerdings 
kann nach E. 13. E). de pign. act. der Gläubiger vont 
seines Schuldners Schuldner das Capital eintreiben, 
si convenerit, ut no men debitoris mei pignori tibi 
sit; ahein aus einer blossen Verpfändung der Ur¬ 
kunde folgt noch keine Verpfändung des Capitals; 
vielmehr ist bey jener airzunehmen, dass der Schuld¬ 
ner und der Gläubiger dabey nur diejenige Sicherheit 
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vor Augen gehabt haben, welche eine Folge des Um¬ 
standes ist , dass der Schuldner wahrscheinlich die 
Urkunde einlösen muss, wenn er von seinem Schuld¬ 
ner bezahlt seyn will. Diesen Sinn hat die Verpfän¬ 
dung einer Urkunde im Allgemeinen, und es darf 
ohne ausdrückliche Gesetze der eines Schuldscheines 
um so weniger ein anderer untergelegt Werden, je 
bedenklicher dadurch die Lage des Dritten werden 
würde, der ohne Cessiorr an einen neuen Gläubiger 
zahlen soll, gegen den der alte gegründete Ausflüchte 
haben kann, oder gegen den er diejenigen, die er 
selbst gegen seinen alten Gläubiger hat, gar nicht 
oder nur mit Schwierigkeiten geltend zu machen 
vermag. II. Die Handschriftenvergleichung bewirkt 
nur eine sehr schwache Vermuthung für die Aecht- 
heit der unanerkannten Schrift, und kann an sich nie 
den Erfüllungseid begründen. Der Pflicht und dem 
Rechte des Richters, die Eidesformel zu verbessern, 
steht keine Rechtskraft entgegen. ln den Vermu- 
thungen, welche der Verf. aus dem Aeusseren einer 
bezweifelten Quittung, aus der Verschiedenheit der 
Hand und der Dinte im Texte und in der Unter¬ 
schritt, aus dem Gedehnten der Schrift gegen das 
Ende, in dem Beysatze der Wohnung zu dem Na¬ 
men des angeblichen Ausstellers , undaus der , durch 
einen Brief desselben wahrscheinlich werdenden Ge¬ 
wohnheit desselben, selbst in Briefen sich ohne 
Courtoisie am Ende des Blattes zu unterschreiben, 
für den Umstand zieht, dass die Quittung über der 
Unterschrift betrügerisch exfendirt worden sey, be¬ 
urkundet der Verf. einen hellsehenden praktischen 
Verstand. Der Rernigungseid, „dass Molter die un¬ 
ter der Quittung befindliche Unterschrift nicht ge¬ 
schrieben noch schreiben lassen,“, wurde dahin ab¬ 
geändert, „dass er solche unter diese Quittung nicht 
geschrieben, noch von einem andern u. s. f. Rec. 
würde es bey der vorigen Formel gelassen, daneben 
aber Moltern, im Fall' er diesen Eid zu leisten nicht 
vermögend, ihm denjenigen nachgelassen haben, den 
die Kön. Sächsische erläuterte Processordnung zu 
Tit, XXV. $. 6. für die difjessionem quoad contenta 
vorschreibt: dass die Extension wider sein Wissen 
und Willen geschehen, liec. bedauert übrigens, dass 
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4o3 XXVI. Stück. 

der Fall dem Verf. keine mehr in die Augen fallende 
Gelegenheit gab, eich über die Einschränkungen zu 
verbreiten, denen die Ummodelung rechtskräftig er¬ 
kannter Eide unterworfen werden muss, wenn sie 
nicht in den Charakter der Willkühr übergehen soll. 
III. Hat der Indossant gegen den Indossatar die Wech¬ 
selregressklage ? Um die Frage zu verstehen, muss 
man wissen, dass A. dem B. einige eigene Wechsel 
zum Behuf der Eincassirung indossirt hatte, und als¬ 
dann letztem mittelst einer Wechselregressklage dar¬ 
um belangte, weil er ihn durch Versehen um den 
Betrag gebracht habe. Sie hatte natürlich nicht Statt. 
Aufgefallen ist dem Rec. der, im vorliegenden Falle, 
ohnehin ganz entbehrliche Abweisungsgvund S. 52* 
„dass Kläger die Wechsel ohne Vorbehalt oder Prote¬ 
station zurückgenommen, folglich einem allenfalisi- 
gen Regressrechte stillschweigend entsagt habe." 
Man könnte daraus schlieesen, dass der Verf. noch 
nicht ganz von dem, unter dem Pöbel der Rechts¬ 
praktiker nur allzugemeinen Vorurtlieil« sich frey 
gemacht habe, dass man eine stillschweigende Ent¬ 
sagung oder Einwilligung überhaupt aus Unterlas¬ 
sungen folgern könne, welche c!ie Gesetze in dieser 
Maasse nicht ausdrücklich verpönt haben: eine Fol¬ 
gerung, welche nicht um ein Haar bündiger ist, als 
die jenes einfältigen Bedienten, welcher glaubte, die 
Zuckerbüchse seines Herrn ausleeren zu dürfen, weil 
dieser sie hatte stehen lassen, ohne den Deckel zuzu¬ 
machen. IV. Nicht nur mit positiv, sondern auch 
mit philosophisch rechtlichen und politisch gültigen 
Gründen wird der Satz ausgeliihrt, dass ein Fallite 
(Gemeinschuldner) während des Concurses gültige 
Wechsel ausstellen könne. V. Einem Fuhrmanne 
wird bey Schliessung desFrachtcontractes der Aultrag 
gegeben, die vom Spediteur ausgeleglen Spesen vom 
Empfänger der Waare einzucassiren; er liefert die 
Waare aus , ohne die Spesen erhalten zu haben, de¬ 
ren Bezahlung der Empfänger aus hörbaren Gründen 
verweigert: wird er dadurch verbindlich, dem Spe¬ 
diteur diese Spesen selbst zu bezahlen? Die vernei¬ 
nende Antwort wird bündig aus dem Unterschiede 
2wischen dem Frachtgeschäfte und dem damit nur 
zufällig verbundenen Aufträge der Eincassirung ent¬ 
wickelt. Der Fall steht in Beziehung mit dem in 
dieser Zeitung S. i444 erwähnten XXXIV ten von 
Geiger und Glück, welchen der Verf. auch anzieht. 
VI. Der letzte Spediteur kann wegen der Spesen an 
den Empfänger und Eigenthümer der spedirlen Waare 
sich halten. Es wird vorausgesetzt, dass die Ueber- 
sendung auf des Empfängers Gefahr geschehe, in 
welchem Falle der Spediteur nicht allein mittelbarer 
Beauftragter des Absenders, sondern auch negotio¬ 
rum gestor des Empfängers ist. Die Argumentation 
ist fein, und das Resultat vernünftig, was auch im¬ 
mer in Bezug auf römische Subtilitäten dagegen ein¬ 
gewendet werden könnte. VII. Von der Clausel: i e- 
bus sic stantibus. Von der Wirkung einer alternati- 
vischen Bitte in Fällen, wo wegen eines nicht aiter- 
nativiseken Anspruchs geklagt wird Der Gebrauch, 
den ein Verkäufer, dem man geschrieben hatte, dass 
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sein Abkäufer ein langsamer Zahler sey, von jener 
Clausel machen wollte, um den Kauf nicht zu halten, 
war so ausseist frivol, dass der'Verf. keine Gelegen¬ 
heit hatte, über dieselbe auf eine dem Rechtsgelehr- 
ten interessante Weise sich zu verbreiten. Bey einer 
Altcrnadvbitte erkennt der Richter von beydem das, 
was hätte gebeten werden sollen. Auch das ist so 
klar, dass der ganze Rechtsfall hier besser weggeblie¬ 
ben wäre. Vlll. Der Gegenstand ist eine redhibito- 
rische Klage wegen eines spatlahmen Pferdes. Sie 
fand nach den Grundsätzen, die späterhin beuerbaeh 
(Civilist. Versuche N. 2.) entwickelt hat, Statt, ob¬ 
gleich das Thier nicht ganz unbrauchbar war. Der 
obsiegende Kläger konnte die Fiitterungs- und War¬ 
tungsbosten nicht unbedingt als Schadenersatz for- 
dern; er musste noch beweisen, dass und in wie 
ferne das Pferd entweder ganz unbrauchbar, oder 
doch weniger brauchbar, als ein anderes unmangel¬ 
haftes Pferd dieser Art gewesen, folglich der auf das¬ 
selbe gemachte Aitiwand ganz oder zum Theil als ein 
durch diesen Pferdekauf erlittener Schade zu betrach¬ 
ten sey. Die Fassung des Urthels missfällt dem Rec., 
obwohl es sonst auf richtigen Grundsätzen ruht. Der 
Verf. rügt in einer Note mit Recht die Langwierig¬ 
keit dieses Processes (er dauerte 11 Jahre bis zur 
Rechtskraft des Endurthels über die Rücknahme deß 
Pferdes); allein er sagt nicht, an wem die Schuld 
der Verschiebung gelegen. IX. Die Einrede der Un¬ 
brauchbarkeit gelieferter Kaufmannswaaren fand 
nicht Statt wegen geschehenen Verkaufs, späteren 
Zahlungsversprechens und geleisteter Abschlagszah¬ 
lung. Rec. erinnert sich, etwas Kürzeres und doch 
Befriedigenderes im Libtr quaestionum von Zacha- 
riae gelesen zu haben. X. Verwirkte Conventional- 
strafen zahlt auch der Erbe. L. 47- -ZX de act. emt. 
et vend. spricht darüber sehr klar. Eine auf die ge¬ 
richtliche und aussergerichtliche Anfechtung eines 
Vergleichs gesetzte Konventionalstrafe wird durch 
blosse Nichterfüllung oder Uebertrctung nicht ver¬ 
wirkt, wenn gleich die Obrigkeit in der Bestäti¬ 
gungsurkunde diese Strafe dem Uebertreter augedroht 
hat. Alles zu klar, um sehr interessant zu seyn. 
XI. Dass der Injuriant zur Privatgenugthuung und 
öffentlichen Strafe zugleich verurtheilt werden kann, 
wird gegen das hier unanwendbare römische Recht 
vertheidiget. Die erkannte Abbitte ist den Erben 
des Beleidigten zu leisten. Des Vfs. Argumentation 
trifft, ohne philosophisch zu seyn, in diesem Resul¬ 
tate mit demjenigen zusammen, was Kant und an¬ 
dere über die Unabhängigkeit des Rechts auf guten 
Namen von der physischen Existenz gesagt haben. 
XU. Einem Pachter, den der neue Gutskäufer ex- 
mittirt wissen will, wird der Beweis nachgelassen, 
dass letzterer seinem Abkäufer versprochen, ohne 
dessen Zuthun den Pachter abzufinden, wenn er ihn 
nicht im Gute lassen könnte. Hierbey wird die 
Lehre von Verträgen zum Vorthcil eines Dritten gut 
erörtert. S. 164 ist Rec. auf irrige Grundsätze über 
den Einfluss eines rechtskräftigen Beweisinterlocu- 
tes auf die rechtliche Statthaftigkeit der zu erweisen 
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auferlegten ANegation gestossen. Gleichwie eine un¬ 
schlüssige Klage nicht schlüssig wird, wenn seuon 
aüi den Beweis der ihr zum Grunde gelegten i hat- 
sache rechtskräftig erkannt ist: so bat es auch die¬ 
selbe Bewandniss mit einer unschlüssigen Ausflucht. 
M. s. JIo mm eh Rhaps. obs. 551 und 769, ingleichen 
Kinds Qua-est. for. Tom. Ur. cap. Gy. Aid. Der 
nemlichu Gutskäufer verklagte während jenes Proces- 
ses den Pachter auf Pachtgeld.. Das Gesuch fand 
nicht Statt. Der Fall führt auf die Betrachtung, dass 
der Grundsatz, den C. F. Homviel für die Auflösung 
der sogenannten Antistrephusa aufstellt: nicht auf 
das, Was die Partheyen unter verschiedenen Umstän¬ 
den behauptet haben . sondern auf das Wahre zu 
sehen, nicht immer hinreichend ist. XIV. Eine in¬ 
teressante Beleuchtung der Frage, ob da3 Retracts- 
recht aus der Verwandtschaft auf einem in ganz 
Deutschland oder wenigstens in Thüringen gültigen 
Gewohnheitsrechte beruhe? XV. Unter der Erbes¬ 
einsetzung der sämmtlichen Kinder eines Dritten 
sind auch die nach des Erblassers Tode erzeugten 
und gebornen begriffen. Die Erörterung der Rechts¬ 
frage aus der Lehre von der Erbeseinsetzung einer 
personae incertae aut futurae und eines posthumi 
alieni ist le6enswerth. XVI. Von rückständigen Ca- 
pitalzinsen können keine Verzugszinsen gefordert 
werden, gesetzt auch, dass sie von einer früher ver¬ 
fallenen Zinspost schon rechtskräftig erkannt worden 
wären. Der Satz ist nach römischem Rechte nur 
allzu wahr, darum aber nicht minder ungerecht. 
Ree. kann diese Gelegenheit nicht vorbeylassen, ohne 
den Gesetzgebern Deutschlands diessfalls eine Abän¬ 
derung zu empfehlen, wie sie der Code Napoleon 
Gemacht hat: Fes interets echus des capitaux peuvent 
produire des interets, 011 par wie demandejudiciaire, 
ou par une convention speciale, pourvu que, soit 
Jans la demande , soit dans la convention, il s'agisse 
d'interets aus au moins pour wie annee entiere (Art. 
*154.). Es ist klar, dass die Römer den Begriff des 
Anatocismus, oder ihren, man könnte sagen, blinden 
Hass dagegen zu weit getrieben, und gleichsam das 
Kind mit dem Bade ausgegossen haben. XVII. Vom 
Beweise der unvordenklichen Verjährung. Er ist 
nach den Grundsätzen des Verfs. leichter, als nach 
Kind O. F. T. III. c. 24. Dieser verlangt die Aussage 
der Zeugen, „sc ita sernper — a majoribus suis au- 
divisse; “ Jener erfordert nur die, dass sie von ihren 
Vorfahren nicht das Gegentheil gehört, Rec. tritt 
letzterm bey. Der Begriff’ der unvordenklichen Ver¬ 
jährung fordert lediglich, dass coutrarii memoria 
nicht existire. Dergleichen existirt aber bey dem 
Zeugen schon dann nicht, wenn er nie wahrnahin 
und nie sagen hörte, dass das Gegentheil Statt gefun¬ 
den; es ist nicht nöthig, dass er ausdrücklich sagen 
hörte, es habe nicht Statt gehabt. Uebrigens begeg¬ 
net man S. 249 wiederum dem bey No. XII. gerügten 
falschen Grundsätze, und zwar in Bezug auf die 
Klage. Dass die Rechtskraft des Zwischenurthels 
auf Beweis den Richter der Untersuchung nie über- 
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liebe, ob die Klage an sich schlüssig sey, lässt sich 
aus zvvey Gesichtspuncten beweisen. Rechtskraft 
hat schlechterdings nur dasjenige, was dasUrthel aus- 
diücklich 3agt, nicht das, was man daraus folvcrt; 
die Schlüssigkeit der Klage ist aber offenbar "eine 
blosse Folgerung aus dem Erkenntnisse auf Beweis, 
und zwar offenbar eine falsche, wenn man nur unter¬ 
scheidet, was im Processe Zweck und was Mittel 
ist. Der Zweck ist das Förmlichmaehen des wirkli¬ 
chen Rechts; Beweis nur eins der Mittel, um zu 
diesem Zwecke zu gelangen. Wenn nun gleich der 
Richter das Mittel, nemiieh den Beweis einer That- 
sache, erkannt bat; so lässt sich doch daraus weder 
schlicssen , dass im Syllogismus der Klage ein wirk¬ 
liches Recht liege, noch dass der erkannte Beweis im 
Stande sey, zum Zwecke der Förmlichmachung des¬ 
selben zu führen, Wer so schliesst, fällt offenbar in 
den Fehlereines Astronomen, welcher daraus, dass 
er ein Sehrohr aufgestellt hat, um die Bewohner des 
Mondes zu entdecken, beweisen will, erstens, dass 
es Mondbewohner gebe, und zweytens, dass man 
sie durch sein Sehrohr wahrnehmen könne. Nach 
den Grundsätzen, welche von Almendingen über die 
Nichtigkeit aufgestellt hat (m. s. das 38ste St. d. Z. 
1803. S. 597), ist in dem Falle, wo die Klage kein 
wirkliches Recht ausdrückt (unschlüssig ist), jeder 
Schritt, den der Richter als Mittel zum Zwecke thufc 
also auch das ßeweisinterlocut, rein nichtig, weil es 
mit diesem Zwecke in keinem möglichen Causalzu- 
sammenhange steht, indem der Zweck selbst {in con¬ 
creto) widersinnig ist. Nur bey dem Endurthel kann 
der aus dem Notbrechte fliessende Satz Platz greifen, 
dass der rechtskräftige Irrthum des Richters als Recht 
gelten muss. Diese Wahrheiten hat man schon bey 
Abfassung, der Kön. Sächsischen erläuterten Pro- 
cessordnung geahndet, und deshalb gewollt, nicht 
dass auf geführten Beweis eines unzureichenden 
Klaggrundes der Beklagte verurtheilt, sondern, ,,da 
es ja an einem oder dem andern Umstande •annoch 
fehlte, auf dessen absonderlichen Beweis — gespro¬ 
chen werde.“ Vielleicht wird diese Ahndung zur 
Einsicht, wem* man in Deutschland den französi¬ 
schen Process studiert haben wird, wo cs um 
die Zwischenerkenntnisse eine, wenn auch nicht 
immer richtige, doch eine solche Bewandniss hat, 
die über unsere verjährten Vorurtheile uns erhe¬ 
ben kann. 

Herr G. macht, im Falle die Aufnahme seiner 
Schrift aufmunternd ist, zu einer Fortsetzung Hoff¬ 
nung, welche auch Bearbeitungen von Facultätsar- 
beiten Deinleins, von Heumann’s und Hoffers enthal¬ 
ten soll. Rec. würde es lieber sehen, dass er nur 
von dem gäbe, was ganz sein eigen ist. Für ermcllc 
würde er übrigens rathen, ermeldete, wenigstens er- 
meldte, und für Geschwistrigte (202) Geschwister 
zu schreiben. Zeuch für Zeug (108) ist unfehlbar 
Druckfehler. 

[26*] 
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^ersuche über einzelne Thcile des bürgerlichen Rechts 

von C. F-£). 32o se r, Wirtemberg. Kanzley-Advocaten. 

Stuttgart!, b. Erhard. ißo6. 8- 108 S. (8 gr ) 

Nach der Vorrede hat der Verf. diese Aufsätze, 
deren neun sind, und wovon nur einige prakti¬ 
schen Nutzen gewähren können , vorzüglich tür 
Freunde des römischen Rechts , der römischen 
Rechtsgeschichte und Sprache bestimmt. Recens. 
übergeht die Frage: ob e« zweckmässig sey, bey- 
derley Gegenstände in einer und derselben Schrift 
zu behandeln, und bemerkt, dass die Arbeiten des 
Verfs. von fleissigem Fortschieiten in der Rechts¬ 
wissenschaft und von eignem Nachdenken zeugen. 
Darf man gleich keine vollständige und erschöpfen¬ 
de Bearbeitung der abgehandelten Materien in die¬ 
ser Schrift suchen, so stösst man doch hier und 
da auf neue Ansichten; und vermuthlich hat der 
Verf. deswegen die Benennung: Versuche gebraucht. 
Um diess Urtheil zu belegen, wrollen wir den In¬ 
halt der vorliegenden neun Aufsätze einzeln ange¬ 
ben , und mit einigen Bemerkungen begleiten. 
I. Von der Disputatio fori. S. 1 — 23. Mit Ueber- 
gehung der von den Commentatoren über das Frag¬ 
ment des Pomponins in l. 2. v. de orig. iur. hier¬ 
über geäusserten Meynungen widerlegt der Verf. 
das , was Raevard und Heineccius von Zusam¬ 
menkünften der römischen Juristen beym Tempel 
des Apoll unter Beziehung auf einige Gesetzstellen 
behaupten wollen. Dagegen versteht er unter Dis¬ 
putatio fori diejenigen Rechtsgrundsätze, welche 
bey zweifelhaften Fragen von Rechtsgelehrten, die 
von den Partheyen um Rath befragt worden wa¬ 
ren , an die Hand gegeben, und von den Richtern 
bey der Entscheidung selbst befolgt und auch für 
künftige Fälle angenommen worden. Beweisstellen 
dafür finden sich in den Pandekten sowohl als im 
Codex, und werden S. 19 angegeben. Der Verf, 
Rat seine Meynung mit guten Gründen unterstützt; 
nur scheint es, als ob nicht gerade allein die in 
Gutachten der Rechtsgelehrten aufgestellten Princi- 
pien, sondern auch die von den Richtern nach eig¬ 
ner Ansicht ertheilten Entscheidungen die disputa- 
tio fori begründet haben, und in so fern liess sich 
auch wohl der von manchen Rechtelehrern verthei- 
digte Unterschied zwischen auctoritas prudentum und 
disputatio fori denken. II. Ueber das sogenannte 
Testament zur Pestzeit. S. 26 — 36. Der Verf. be¬ 
merkt mit Recht, dass in l. Q. Cod. de testam. blos 
die Versammlung der Zeugen nachgelassen sey, da¬ 
mit aber den Zeugen nicht geholten werde, da die 
Furcht der Ansteckung dieselbe bleibe, sie möchten 
einzeln oder alle aut einmal zum Testirer sich be¬ 
gehen. Er nimmt daher das Gesetz im allgemei¬ 
nem Sinne, und deutet cs von solchen Fällen, wo 
die Vereinigung mehrerer Zeugen ganz unmöglich 
ist. Z. B. wenn der Testirer in feindlicher Gefan¬ 
genschaft,, in Räuberhänden u. •■$. w. sich »befindet* 
und zwar einzelne, nicht aber mehrere Personen 
auf einmal sich zu ihm wagen können. Die Schwie¬ 

rigkeit, womit die Erklärung dieses Gesetzes ver¬ 
bunden ist, lässt sich gar nicht verkennen; indess 
ist das Wort: contagio, timor contagionis mit der 
Ansicht deä Verfs. schwerlich zu vereinigen, und 
seine extensive Deutung des Gesetzes würde auf 
eine zu grosse Menge von Ausnahmen von der 
Regel führen, welche doch die Kaiser sonst und 
ausser dem angegebenen Falle so streng beobachtet 
wissen wollen. Am Schlüsse gedenkt der Verf., 
dass ihm erst späterhin Ixöchys Abhandlung über 
diesen Gegenstand bekannt worden sey. III. Ver¬ 
such , die Lehre vom Notorischen auf Gesetze zu¬ 
rückzu führen. S. 37 — 57. Der Verf. legt hierbey 
die Lehre von der ignorantia iuris et facti zum 
Grunde. Obschon in der Regel die Unwissenheit 
fremder Handlungen nicht schadet, so gibt es doch 
Ereignisse, um die man sich bekümmern muss, 
oder die sich gleichsam jedem zur Wahrnehmung 
aufdringen; bey beyden schadet die Unwissenheit; 
die erstem sind nicht notorisch, wohl aber die letz¬ 
tem. Das Ableugnen dieser kann den Richter vom 
Verurtheilen nicht abhalten, und nur durch lange 
Abwesenheit wird solches entschuldigt. (Wird das 
Leugnen nicht berücksichtiget, so kommt auf die 
Veranlassung darzu gar nichts an.) Uebrigens ist 
der Begriff des Notorischen relativ in Bezug auf 
Länder, Städte, Dörfer, und es muss die Wissen¬ 
schaft aller so viel möglich von eigner Erfahrung 
und Wahrnehmung herrühren , da es notorische 
Sätze gibt, die blos historisch sind. Diess Erfor¬ 
derniss hält jedoch Rec. nicht für unumgänglich 
nothwendig, da eine Thatsache immer notorisch 
bleibt, wenn auch niemand mehr von den Zeitge¬ 
nossen am Leben ist. IV. Vereinigung l. 13. 0. 1. *•. 
de pign. act. mit l. 5. 0. 2. x. commod. durch Inter- 
punction, S. 58 — 61. Der Verf. liest: et culpa, ut 
in commodato venit et custodia: vis major non 
venit, fühlt aber selbst den Einwurf, dass Ulpian 
hier, wo er von der Pfandklage handelt, nicht nö- 
thig hatte, vom commodato zu sprechen. Rec. hält 
datür, dass das Wort custodia in dieser Stelle, so 
wie in l. 19. Cod. de pign. et hypoth. im eigent¬ 
lichen Sinne zu nehmen und unter culpa kein be¬ 
stimmter Grad der Schuld zu verstehen ist. V. Was 
heisst peregrinitatis reus ? S. 62 — 65. über eine 
Stelle Suetons in Claud. C. 15. Alciat versteht dar¬ 
unter einen fremden , der sich als römischen Bürger 
gerirt, der Verf. hingegen einen römischen Bürger, 
der sich wie ein fremder, besonders in der Klei¬ 
dung, beträgt. VI. Pine Ehebruchsklage eines wahr¬ 
haft üuvermögenden. S. 66 — 73. Die Frau war zu¬ 
vor vom Unvermögen des Mannes unterrichtet und 
die Ehe durch Dispensation erlaubt worden. Mit 
liecht wird der Ehebruch auch hier als Verletzung 
der ehelichen Treue in Bezug auf die Rechte de« 
Mannes d arges teilt. Was ist aber in Ansehung der 
Strafe Rechtens ? VII. Quaestus ■hierum. S. 74 — 
76. Ersteres bezeichnet jede Erwerbsart, letzteres 
wahren Gewinn. V11L. JVenn werden die Zeugen 
gemeinschaftlich, und von welchem Zeitpuncte an 
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kann der Beweis führ er solche nicht mehr fallen 
lassen? S. 77—84* Der Verf. streitet gegen die ge¬ 
meine Meynung, dass solches durch die Production 
geschehe, und behauptet, dass die Gemeinschaft 
entweder durch Uebergebung^ der Fragstücke, oder 
durch Antritt des Gegenbeweises mittelst eben der¬ 
selben Zeugen bewirkt werde. Das erstere hält 
Rec. nur dann für wahr, wenn die Fragstücke 
nicht vor dem Productionstermin^ übergeben wer¬ 
den; das letztere hingegen ist unrichtig, weil der 
Gegenbcweisführer sich derselben Zeugen immer be¬ 
dienen kann, wenn sie gleich der Beweisführer hat 
fallen lassen, IX. S. 85 — 108- Den Beschluss 
macht eine Uehersetznng des 7. Cap. B. V. von 
Quinctilians Unterricht in der Redekunst, welche 
den Zeugenbeweis betrifft. Aus dieser Inhaltsan¬ 
zeige werden unsre Leser selbst abnehmen, dass 
der Verf, Aufmunterung verdient, in der Bearbei¬ 
tung einzelner Theile der Rechtswissenschaft fort¬ 
zufahren. 

PÄDAGOGISCHE LITERATUR. 

Uebersicht unsrer pädagogischen Literatur, von 

Friedr. Erdmann Petri. Zweyten Bandes erste 

Hälfte. Leipzig, in der Dyck’schen Buchhandl. 

i8«8* i44 S. 8- (10 gr.) 

Der Herausgeber dieser Urkunden zur Ge¬ 
schichte der Pädagogik kann auf dankbare Anerken¬ 
nung seiner Beharrlichkeit bey der ununterbroche¬ 
nen Fortsetzung dieser Geschichte, welche auf 
Brauchbarkeit für gründliche Wissenschaft, und 
praktisches Menschenleben abzwecket, mit vollem 
liechte Anspruch machen, und Rec. hoffet, dass das 
pädagogische Publicum das, was es bis jetzt noch 
nicht allgemein anerkannt zu haben scheint, es ge¬ 
wiss, je mehr sich diese Geschichte unsern Zeiten 
nähern wird, anerkennen werde. Nicht sowohl 
kalter und gefühlloser Undank mag es seyn , dass 
unsere neuern Pädagogiker den Fleiss des würdigen 
Verfassers noch nicht so begünstiget haben, wie er 
mit seinem Verleger begünstiget zu werden verdient, 
als vielmehr eine mit unserm Zeitgeiste zu entschul¬ 
digende Nichtachtung alles dessen, was das Alter¬ 
thum für diese Wissenschaft gethan, und unsern Zei¬ 
ten vorgearbeitet hat. Die wenigsten von unsern 
neuern Pädagogiken! finden mit dem Verf. eine Art 
von idealer Wollust darin , alte Wahrheiten mit 
neuern zu vergleichen, in die altern Zeiten zurück 
zu gehen, und in denselben die wenigen überall 
herumgestreuten Brocken aufzusammeln, da sie an 
den reichen und vollen Tafeln unsers Zeitalters 
schwelgen können. Die Floristen und Modernisten, 
wie sie Luther, der Pädagog, in seiner energischen 
Sprache schilt, machen noch immer die grösste Zahl 
aus, welche sich den ehrwürdigen Namen Pädagogen 
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anmassen, aber sie werden doch nie, so lange man 
noch das Echte von dem Unechten unterscheiden 
wird, bey allen ihren Hin - und Wiederschreiben 
über und für die Erziehung die herrschende und ge¬ 
bietende Parthey werden. 

Diese dritte Sammlung beginnt mit dem, wu 
im Anfänge bis fast gegen die Hälfte des sechszehn¬ 
ten Jahrhunderts für Erziehung und Jugendbeleh¬ 
rung, vorzüglich in Deutschland, geschehen ist. 
Auch hier tritt der Mann dieses Jahrhunderts, 
Martin Luther, zuerst auf, nach ihm Deutschlands 
allgemeiner Lehrer , Melanchthon ; ihnen folgen 
Erasmus, Reichard Hadamar, Geiler von Kaysers« 
berg , Petrus Mosellanus , Johann Ludwig Vives, 
Christoph Hegendorf, Otto Brunfel«, Job. Musler, 
Jacob Sadoletus, Jovitas Rapicius, Valentin Ickel- 
jamer und Sebald Heiden. Ein Anhang über die 
Erziehungs- und Lehrart der Jesuiten und Janseni- 
5ten nach Villers beschliesst diese Sammlung. Um 
seine Leser mit dem Geiste eines jeden dieser die 
Pädagogik im sechszehnten Jahrhunderte befördern¬ 
den Gelehrten bekannt zu machen, und zu zeigen, 
wie weit sie vor den vergehenden Jahrhunderten 
vorgedrungen sind, und unsern Zeiten entgegen ge¬ 
arbeitet haben, hat er auch in dieser Sammlung, 
wie in den frühem, nicht nur eine trockene Auf¬ 
zeichnung ihrer pädagogischen Schriften gegeben, 
sondern auch wieder die Mühe sich nicht verdriessen 
lassen, Auszüge, längere und kürzere, aus densel¬ 
ben zu liefern. Ueber das Zuviel einiger dieser Aus¬ 
züge, mit welchen Einige bey den erstem Sammlun¬ 
gen nicht ganz zufrieden gewesen zu seyn scheinen, 
will Rec. mit dem Verf. nicht rechten ; er glaubt 
sie, nach seiner individuellen Ueberzengung, 
vielmehr loben als tadeln zu müssen; allein daiür 
wünscht er eine durchaus gleiche Behandlung eines 
jeden Schriftstellers, und der Auszüge aus demselben. 
Melanchthons Verdienste scheinen ihm gegen die 
Verdienste andrer nicht sattsam hervor gehoben und 
gewürdiget, und auch noch manches nachzutragen 
zu seyn, was er zur Verbesserung der Schulen, be¬ 
sonders der Sächsischen geschrieben und gewirket 
hat. Bey den meisten Anordnungen, Einrichtungen 
und Planen, welche damals, wenn alte Stadtschulen 
neu organisirt, oder neue angelegt wurden, hat er 
schriftlich und thätig gewirket. Rec. will nur des 
Studienplanes erwähnen, welchen Köhler in seine: 
Lebensbeschreibungen merkwürdiger deutscher Gelehr¬ 
ten u. Künstler, 1. Th. S. 213 ff. aufgenommen hat. Ja 
auch aus andern Schriften Melanchthons, als aus wel¬ 
chen Auszüge gegeben sind, könnten noch verschiede¬ 
ne, längere u. kürzere, Bemerkungen über Erziehung 
und Bildung der Jugend aufgefunden, und in diesen 
Abschnitt eingetragen weroen. Petri Mosellani JJae- 
dologia, davon der Verf. nur die Frankf. Ausgabe 
vom Jahre 1679 einzusehen Gelegenheit gehabt hat, 
welche aber schon i518 Leipzig 4- erschienen ist, 
lütte mit ihren 37 dialogis in usurn puerorum eine 
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ausführlichere Würdigung verdient. Nicht weniger 
hätte man hier auch eine Erwähnung der: Pme- 
ceptioues de tempore studiis impertieiido, Lipsiae, 
1521. 8- erwartet/ Der Pädagog, Job. Musler, oder 
Muschler, wie er eigentlich in seiner Muttersprache 
genennt wurde, ein Schüler Petri Mosellani, ist, 
was gewiss jeder, der seine Verdienste kennt, be¬ 
dauern wird, mit sechs Zeilen S. 77 abgefertiget. 
Hätte der Verf. das Buch de scholis et praeceptori- 
bus deligendis consilium, Norimbergae. 1529. 8- 
welches er blos unter dem Titel consilia scbolastica 
aufzuführen scheint, oder auch nur das gelesen, 
was Hummel in seiner: Neuen 'Bibliothek von selt¬ 
nen Büchern 1. Band S. oßr ff- davon rühmt, so 
würde er ihm gewiss mehr Gerechtigkeit haben 
wiederfahren lassen, und einen Auszug aus dem¬ 
selben gegeben haben. Unbestimmt heisst er auch 
in den eingeschlossenen Worten, welche überhaupt 
zu wenig von ihm sagen: Ottingensis scholac se- 
natoriae moderator. Die ihn nicht kennen, und 
das möchten wohl viele unsrer neuen und neue¬ 
sten Pädagogen seyn , könnten ihn nach diesen 
Worten für einen Lehrer der Oettinger Rathsschule 
halten. Oettingen war seine Vaterstadt, und er 
Rector der Leipziger Nicolai - oder Rathsschule. 
Sollte also diese Ueberschrift, wenn der Verf. ja 
nicht mehr von ihm zu sagen für nöthig fand, 
nicht vielmehr : Ottingensis et scliolae senatoriae 
Lips. moderator heissen? und warum gerade von 
diesem deutschen Manne eine lateinische Ueber¬ 
schrift in einem deutschen Buche, wo die übrigen 
Deutschen mit deutschen Worten geschildert wer¬ 
den? Das ganze Werkchen enthält sechszehn Capi¬ 
tal in 51 Bogen, davon Rec. nur einige nennen 
will, um zu beweisen, dass er etwas mehr Auf¬ 
merksamkeit verdient hätte. Hieher rechnet er 
Cap. 1. Parentes liberis vera vitae praesidia compa- 
rare debent : Cap. 4. Obedientia primis statim in 
annis puerorum mentibus inserenda est: Cap. 5. 
Obedientiae disciplinam facilem esße, modo com- 
mode proponatur : Cap. 6. An ante annum septi- 
mum puer literis institui debeat: Cap. 8« SphoJae 
Germanicae non oonveniunt iis, de quorum indole 
spes concipitur proheiendi in literis: (eine Lection 
für unsere jetzigen Bürgerschulen!) Cap. 13. A scho- 
larum ingressu pueri non sunt deterrendi: Cap. 16. 
Parentum culpa atque probro fieri, quod liberi eo- 
rum correctiones respuant. (ein wichtiges Thema 
für unser Zeitalter!) Auch in den übrigen Musleri- 
schen Schriften, welche zu Venedig 1538 gedruckt, 
aber jetzt ausserordentlich selten sind, würde der 
Verf. , wenn er sie hätte benutzen Avollen und 
können, noch vieles, was dieser berühmte Mann 
über Erziehung und Bildung der Jugend gedacht 
hat, z. B. in der Oratio de liberalibus disciplinis, 
in dem consilio scholastico ad Comitem ab Ürten- 
bur" de novo praeceptore deligendo, und in den 
epis'tolis scholasticis gefunden haben. Ungern ver¬ 
misste Rec. unter den Pädagogen de$ sechzehnten 

Jahrhunderts den, um viele Sächsische, besonders 
'um die drey Fürstenschulen, hochverdienten Joh. 
Riviits, den Vater, von Athendorn, dessen Ver¬ 
dienste um dieselben schon Georg. Fabricius, und 
in unsern Zeiten, Hr. Jahn, Amtmann in Weissen- 
fels, in dessen Leben gewiirdiget haben. Vorzüg¬ 
lich hätte seine Schrift: Quemadmodum ah infimis 
per medios velut gradus ad summa paullatim per- 
duci rudis aetas debeat, welche seingr Rhetorik 
angehängt ist , einen ehrenvollen Platz verdient. 
Vielleicht hätte auch Rclisar’s von Aquaviva Schrift 
de instittiendis principum liberis , die zuerst in 
Neapel 1519 P°l* mit einigen andern Schriften die¬ 
ses Verfassers herausgekommen ist, in diese Samm¬ 
lung aufgenommen werden können, wenn anders 
der umgeänderte Titel: Uebersicht rnisrer (das heisst 
doch wohl der deutschen?) pädagogischen Literatur, 
Schriften ausländischer Pädagogen in dieselbe auf¬ 
zunehmen erlaubet. Doch scheint er — aber mit 
welchem Rechte? — es zu erlauben, da der Verf. 
selbst dem Lud. Vives, Jac. Sadoletus und Jovitas 
Rapicius einen Platz in derselben verstattet hat. 
Gern gönnt Rec. Luthern den ersten Platz , den 
ihm der Verf. in dieser Sammlung angewiesen bat, 
gibt ihm aber doch auch zu bedenken, ob dem¬ 
selben nicht noch einige andere, ehe er pädago¬ 
gisch wirkte, voraus gegangen seyn möchten, und 
ob er nicht dessen und seiner Zeitgenossen Wirken 
noch mehr gehoben haben würde, wenn er die 
Barbarey, welche vor demselben die Schulen drückte, 
in einer kurzen Einleitung geschildert hätte. Auch 
möchte wohl der Anhang über die Erziehungs - und 
Lehrart der Jesuiten und Jan.senieten, welche das 
im Anfänge noch nicht gleich war, was sie der 
Verf. seyn lässt, dem Joh. Sturm, mit dem die 
künftige Sammlung beginnen soll, zu früh voraus 
geeilt seyn. Chronologische Ordnung erleichtert 
die Uebersicht der pädagogischen Literatur , und 
zeigt am deutlichster!, welchen Gang die Pädago¬ 
gik, und wie sie ihn genommen habe. Zu den 
pädagogischen Schriften des zwölften Jahrhunderts, 
welche die zweyte Sammlung des ersten Bandes in 
sich fasst, könnte auch noch etwa das griechische 
Jambische Gedicht : de hliorum educatione, vom 
Johann Tzetzes nachgetragen werden, 

PRAKTISCHE HEILKUNDE. 

Handbuch der allgemeinen Kranhenpßegt. Zum 

Gebrauch liir Aerzte und Familienväter. Ent¬ 

worfen von Franz Christian Karl Krügelstein, 

der A. G. u. W. A. Dr. adjung. A ints - und Stadt-Phygicus 

zu Olndruff. Mit Kupfern. Erfurt, in der Hen- 

ningsschen Buchhandlung. 1307. 436 S. gr. 8- 

Der bisher noch zu wenig bearbeitete Gegen- 
sta.nc\ dieser Schrift verdiente allerdings jbey seinem 
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vielseitigen Interesse für Acrzte, Chirurgen, Land¬ 
geistliche, Vorsteher von Hospitälern und andern 
Verpflegungsanstalten, so wie für Familienväter etc. 
eine specielle und mit der nöthigen Sorgfalt und 
Umständlichkeit in die einzelnen Details eingehende 
Abhandlung; und der Verfasser hat seiner Aufgabe 
ira Ganzen auf eine sehr zweckmässige und befrie¬ 
digende Weise Genüge geleistet. Er beurkundet 
seinen Beruf zu dieser Arbeit sowohl durch die 
überall mit grosser Schicklichkeit beobachtete 
Verbindung und Verschmelzung eigener reichhalti¬ 
ger Erfahrungen und Maximen mit fremden, als 
durch den rein-praktischen Geist, in dem das Ganze 
abgefasst ist, und durch den es sich eben so, wie 
durch den dem Verf. wohl gelungenen populären 
und dabey gefälligen Vortrag, zur unmittelbaren 
Belehrung, namentlich für den angehenden Arzt, 
so Avie für den Nichtarzt, eignet. Einzelne Män¬ 
gel und Lücken könnten von dem sachkundigen 
und seines Gegenstandes mächtigen Verfasser bey 
einer zweyten Ausgabe, die diesem gewiss nütz¬ 
lichen Buche zu wünschen ist, ausgefullt werden. 

In der Einleitung bemerkt der Verf., dass die 
gegenwärtige Schrift ihre Entstehung einem schon 
vor mehreren Jahren von seinem Vater entworfenen 
Plane eines Systems der speciellen Krankenpflege, 
dessen Ausarbeitung in der Folge unterblieb, zu 
verdanken habe, und dass er diesen Plan schon 
sehr früh am Krankenbette und durch zahlreiche 
Beobachtungen weiter zu \rerfolgen Gelegenheit ge¬ 
habt habe, was auch kein Leser in dieser erfah¬ 
rungsreichen Ausführung des Planes verkennen kann. 
Es folgen dann einige allgemeine Vorbemerkungen 
über Krankenwärter, ihre Wahl, nöthigen Eigen¬ 
schaften, Pflichten etc., die ganz aus den täglichen 
Erfahrungen abgezogen, und an ihrem Orte sind, 
in den sechszehn Capiteln, aus denen das Buch 
besteht, werden nun die verschiedenen Gegenstände 
der Krankenpflege und Krankenpolizey umständlich 
abgebandelt, wobey sich freylich Manches gegen 
die Anordnung und Folge der Iiubriken erinnern 
lässt. Gleich das erste Capitel, von der Beobach¬ 
tung der Zufälle bey den Kranken (von Seiten der 
Krankenwärter), ist von der Einleitung, mit der es 
eben so gut hätte verbunden Averden können, nur 
willkührlich getrennt, und wiewohl es im Ganzen 
recht gut und instructiv bearbeitet ist, doch meh¬ 
rerer Zusätze empfänglich, insbesondere in Bezug 
aut die psychischen Erscheinungen und Verände¬ 
rungen des Kranken, so weit ihre Beobachtung in 
die Sphäre der Krankenwärter etc. fallen kann. 
Das zweyte Capitel. ,,Wie sich der Krankenwärter 
für (vor) der Ansteckung sichern soll,“ wird einem 
wesentlichen Theil nach, die Sicherung durch Räu- 
eherungen mit mineralsanren Dämpfen betreffend, 
erst in dem neunten Capitel, wo von der Reini¬ 
gung der Krankenzimmer die Rede ist, abgeliandelt, 

und ist daher verhältnissmässig zu kurz ausgefallen. 

Im dritten, übrigens ganz zweckmässig bearbeiteten, 
Capitel, ,, vom Einnehmen (richtiger Eingehen) der 
Arzneyen,“ vermisst man ungern einige specielle 
Regeln, Kinder betreffend, bey denen das Eingehen 
der Arzneyen nicht nur überhaupt in der Regel viel 
mehr Schwierigkeiten hat, sondern auch die An¬ 
wendung besonderer Vortheile und Kunstgriffe er¬ 
fordert. Auch ist die Bemerkung weder gut noch 
an ihrem Ort, dass die Zeit des Einnehmern bey 
manchen Verordnungen mehr dem Gutdünken des 
Wärters überlassen bleibe; denn wenn dieses auch 
nicht selten so ist, so soll und darf es doch nie so 
seyn, und die Schuld wird da, wo genügsame War¬ 
tung des Kranken vorhanden ist, fast immer am Arzte 
liegen. Auch ist die Vorschrift nicht immer gegrün¬ 
det, dass die Mcdicin wo möglich immer bey leerem 
Magen genommen werden solle. Die An.timonialien, 
in so fern sie nicht als Emetica gegeben werden, er¬ 
fordern sehr häufig zu ihrer sichern Wirkung gerade 
das Gegentheil. Das vierte Capitel, „von den Bä¬ 
dern, Klystieren, Umschlägen, Salbungen und Rei¬ 
bungen“ ist mit vorzüglicher Sorgfalt, und besonders 
was die kalten und warmen Bäder betrifft, vortreff¬ 
lich bearbeitet. Der Verf. gedenkt schon der Curries- 
schen Methode, (ohne ihren Urheber zu nennen) und 
empfiehlt dieses Eintauchen oder das Begiessen mit 
kaltem Wasser in Faul- u. Nervenficbern, wo es seine 
grösste Wirksamkeit zeigen werde; doch, wie ea 
scheint, ohne eigene Erfahrungen darüber zu haben. 
Der Abschnitt von den künstlichen Bädern hätte gar 
leicht noch vermehrt werden können, da er beson¬ 
ders in Hinsicht auf Eisen - und salinische Bäder äüs- 
serst unvollständig ist. Indessen kann dieses dem Vf. 
nicht zum Vorwurf gereichen, da er keine Balneo- 
technik und keine mcdicinische Anweisung zum Ge¬ 
brauch der Bäder schreiben wollte. Deshalb wäre es 
auch selbst besser gewesen , von den Eisenbädern lie¬ 
ber gar nicht, als die paar dürftigen Zeilen (unter 
Avelchen man mit Befremden auch eine lateinische 
Vorschrift in extenso zum Gebrauch der allbekannten 
Eisenkugeln findet) zu sagen. Der Verf. musste die 
ihm vorgesteckten Grenzen um so weniger bey einer 
Materie überschreiten, über die er — wollte1 er sie 
nur nach dem ganzen Umfang ihres Technischen, 
nicht einmal ihres Medicinisch- Praktischen, abhan¬ 
deln , leicht ein eben so starkes Buch, wie das vor¬ 
liegende, hätte schreiben dürfen. Am Schlüsse die¬ 
ses Capitels hätte sehr füglich auch von der Anwen¬ 
dung der Riektricität und des Galvanismus (von wel¬ 
chem nur im letzten Capitel ,, von der Wartung der 
Ohnmächtigen, Scheintodten, Sterbenden etc. “ eini¬ 
ges gesagt wird, das Notlüge, was das Mechanisch- 
Technische betrifft, bcyge'fügt werden können. In 
dem fünften bis sechsten Capitel handelt der Verf. 
mit gleicher Zweckmässigkeit und Einsicht von der 
Reinigung, Speisung, Unterhaltung, Bewegung de« 
Kranken, von den Krankenzimmern, deren Lage, 
Heizung, Reinigung (hierbey auch von den mineral¬ 
sauren Räucherungenj doch mit Auslassung der s»l- 
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peterhalbsauren}, von den Betten und Geräthen der 
Kranken» von seinen Lager, von der Schlaflosigkeit 
und dem Wundliegen» welche Rubriken man A/er» 
mitten unter den übrigen kaum suchen würde, in¬ 
dem die erste nicht in das Gebiet des Krankenwärters 
gehört» und das zweyte, in so weit es auch dorthin, 
gehören mag, gleich mit dem fünften Capitel hätte 
verbunden werden können); von dem Transport der 
Kranken, von der Rettung der Verunglückten, von 
der Pflege der Genesenden hätte dem vorigen voran¬ 
gehen müssen; von der Wartung der Ohnmächtigen, 
Sterbenden» Scheintodten und wirklicbenTodten. — 
Auf den acht Kupfertafeln sind Krankenstühle, Betten 
und andre Geräthe abgebildet. 

Del vero e primaria uso della Milzen nel uomo ecl in 

tutt'i gli amitiali vertebrati, di Ant. Moreschir 

Professore di Anat. comp, liella Univ. dl Pavia, e Socio di 

varie Academie. Mailand, verlegt vom Verf. 1803.. 

Der schon durch einige andere Schriften physiolo¬ 
gischen u. praktischen Inhalts als ein Arzt von Talent 
und Scharfsinn bekannte Vf., vormals Arzt in Padua, 
seit einigen Jahren ^Professor zu Pavia, stellt in der 
vorliegenden Schrift eine neue Theorie der Function 
der Milz auf, die indessen bey allem ihren unver¬ 
kennbaren Gepräge von Scharfsinn und Streben nach 
Gründlichkeit ihre so schwierige Aufgabe doch nicht 
befriedigend lös6t, und uns über den wahren Nutzen 
der problematischen Milz nicht viel mehr Licht gibt, 
als alle bisherigen Theorieen. Es ist zwar nicht zur 
leugnen, dass, der Vf. mehr für die Physiologie der 
Milz geleistet, und einigermassen tiefer in die lunctio- 
nellen Verhältnisse dieses Organs zum Magen wie zur 
Leber eingedrungen ist, als die allermeisten seiner 
Vorgänger, wenige ausgenommen. Indessen kommt 
seine Theorie doch nicht nur auf der einen Seite im 
Wesentlichen mit Soemmering’s Theorie (de hum. 
corp. fabr. T. VI. p. 161) viel überein, sondern ist auf 
der andern Seite noch weniger umfassend, und auf 
alle Erscheinungen und Verhältnisse der Milz, beson¬ 
ders in gewissen pathologischen Zuständen, anwend¬ 
bar, als diese. Ja man könnte sagen, der Vf. habe 
mehr die Verrichtung und den Nutzen der kurzen 
Gefässe zwischen Magen und Milz, als den Nutzen 
der Milz selbst zu erklären unternommen. — Der 
„wahre und primäre“ Nutzen der Milz besteht nach 
Hm, M. darin, dass vermittelst dieses Organs die freye 
Circulation des durch die Milzarterie einströmenden 
Blutes in ihre Substanz zur Zeit der Ausdehnung des 
Magens gehemmt oder erschwert wird, so zwar, dass 
dadurch das Blut genöthigt wird, in grösssrer Menge 
in die vasa brevia und durch diese zu dem durch die 
Speisen ausgedehnten Magen zu fliessen, zu dem 
Zweck, um daselbst eine reichlichere Absonderung 
des Magensaftes zu bewirken. Zur Unterstützung 
dieser Theorie, deren Gezwungenes und Unzureichen¬ 

des sich am deutlichsten aus einer comparativen ana¬ 
tomischen Uebersicht der so differenten Grössen — 
und Localitätsverhältnisse der Milz in verschiedenen 
Thieren» besonders in Fischen und Vögeln ergibt, 
schickt der Vf. folgende Prämissen voraus: Durch ihre 
Lage, wie vorzüglich durch ihre Gefässe ist die Milz 
besonders im Stande, auf die Hauptfunction des Ma¬ 
gens, die Digestion, zu influiren. Es ist erwiesen, 
dass das Volumen (soll eigentlich heissen: die Aus¬ 
dehnung) der Milz immer in umgekehrten Verhältnis 
zu dem Volumen des Magens steht, und dass somit 
jene anschwillt und in ihrer Substanz weicher und 
nachgiebiger wird, wenn der Magen leer ist, und 
dass umgekehrt im Zustande der Anfüllung des Magens 
die Milz kleiner und in ihrer Substanz härter und 
fester wird. Sa wie nun die Ausdehnung des Magens 
zur Zeit der Digestion, (die nach seiner linken Hälfte 
hin viel grosser werden muss, als in seiner rechten 
von der Leber zu sehr gedrückten Hälfte,) d6n Lauf 
des Blutes in der Milz vermöge des auf dieselbe aus¬ 
geübten Druckes langsamer macht, so muss .als noth- 
wendige Folge das durch die Milzarterie einströmen- 
de Blut, das keinen freyen Umlauf in der Substanz 
der vom Magen gedrückten Milz, und am wenigsten 
in ihrem am meisten comprimirten äuesern u. schar¬ 
fen Rand, finden kann, nach den Gesetzen comprirnir* 
ter I lussigkeiten, seinen Weg dahin nehmen, woesihn 
am meisten offen findet, d. h. also durch die vasa bre¬ 
via» die zu derselben Zeit vermöge der Ausdehnung 
der Magenhäute am meisten offen stehen (??), zu 
dem Magen, wo es das Materfal zur Absonderung einer 
zu der Masse des Dauungsstoffes proportionirten Quan¬ 
tität Magensaftes abgibt. Wenn hingegen der Magen 
leer ist, u. dann die Milz nicht comprimirt, so strömt 
das Blut durch die Art. spien, in grösserer Menge in 
die Milz, von wo es durch die Venen in den Pfort¬ 
adersack zurückströmt, um eine reichlichere Absonde¬ 
rung der Galle zu befördern, und diese also gerade zu 
einer andern Zeit und nnter andern Umständen, als 
man bisher gemeiniglich angenommen hatte. — Ab¬ 
gesehen von dem für die Gültigkeit dieser Theorie 
schon so wichtigen Umstand, dass bey ihr alles auf 
den mechanischen Druck ankommt, den der ausge¬ 
dehnte Magen auf die Milz, aber nicht auf die va: a 
brevia (V!) ausüben soll, sind so viele pathologische 
Erscheinungen mit ihr theils sehr schwer vereinbar, 
theils mit ihr geradezu in Widerspruch, dass schon 
durch diese ihre Zulänglichkeit eben so wie ihr« 
Vorzüglichkeit vor den bisherigen Theorien bestrit¬ 
ten wird. Unter jene Erscheinungen gehören beson¬ 
ders die Fälle von krankhafter Lage der Milz fern 
vom Magen , im Hypogastrium, der Lumbarge- 
gend etc., von gänzlicher Ausartung, Verkleinerung, 
Anschwellung, Verhärtung, Verkuöcherung etc. der 
Milz, ohne bemerkbare Störung des Dauungsgescbäf- 
tes, ja von Verlust der Milz durch Ausschneidung 
(nach Versuchen an Thieren), ebenfalls mit forL 
dauernder Digestionskraft und Absonderung der 
Dauungssäfte. 



Vj. Stück, den 3. März 1809. 

UNG 

*r : 

LEIPZIGER 

PRAKTISCHE HEILKUNDE, 

Die Zeit - und Holkskrankheiten der Jahre \ Q06 
und 1807 in und um Regensburg. Beschrieben 
von D. Jac. Christian Gottlieb Schärfer, fuistU 
Thum - und Taxischem Leibarzt etc. Regeiisblirg, in 
der Montag - und Weissischen Buchhandl. i8o8* 

116 S. gr, 8- §*"•) 

Seit ein und zwanzig Jahren hat dem Verfasser 

die Erfahrung bestätigt, was er damals in seinem 
Versuch einer medicinischen Ortsbeschreibung von 
Regensburg als Resultat zehnjähriger Beobachtungen 
mittheilte, nemlich dass Sydenhams morbus statio- 
narius keine Erdichtung sey. Die gastrisch-gallichte 
Constitution, die damals in und um Regensburg 
herrschte, ging nach einer Reihe von Jahren in 
die schleimigte über; es folgte der nervöse Ge¬ 
nius, _ erhöhte Reizempfänglickkei.t mit vermin¬ 
dertem Wirkungsvermögen, — endlich herrscht seit 
einigen Jahren die rheumatische Constitution fast 
allgemein. Reine Entzündungsfieber kamen unzäh- 
ligemal an jungen kraftvollen Individuen, nie aber 
noch als stehender Genius Vor. Endemische Krank¬ 
heiten gibt es in Regensburg nicht, aber Epide¬ 
mien mit und ohne specifischen Ansteckungsstoff 
kommen vor. Auch die morbi annui äussern sich 
entsprechend den Jahreszeiten, unter verschiedenen 
Formen, bey sich gleich bleibender stehender Krank¬ 
heitsanlage. In der kalten Jahreszeit sind Hals, 
Kopf und Brust, in der warmen das Hautorgan und 
die Unterleibseingeweide angegriffen. Die Nacht¬ 
gleichen begünstigen Wechselfiebcr, Schlagfliisse und 
sind Lungensüchtigen gefährlich. Die genaue Mit¬ 
theilung der, über die herrschende Constitution, 
die Formen der Krankheiten in jedem Monat, die 
Zahl aller Kranken , Geheilten und Verstorbenen 
eines Jahres, von mehrern klinischen Aerzten an 
mehrern Orten des südlichen Deutschlands, geführ¬ 
ten Tagebücher, würden ein Jahrbuch geben, das 
der Kunst vorzüglich dann viel Nutzen bringen 
würde, wenn vorzüglich misslungene Curen und 
Leichenöffnungen mit Ausführlichkeit behandelt 
würden. Der Vf. will die hier mitgetheilte Skizze, 

Erster Tand. 

nur als Schema, nicht als Muster angesehen wis¬ 
sen. Sie hat folgende Einrichtung : Jeder Monat 
eröffnet die Angabe der Zahl von den , in dein 
Monat behandelten Kranken, den vorgekommenen 
Krankheiten, mehrentbeila nur den Namen nach, 
meist ohne nosographische Beschreibung, zuweilen 
mit kleinen praktischen Bemerkungen, und dann 
machen Krankheitsgeschichten und Leichenöffnun¬ 
gen eines oder mehrerer Verstorbenen den Beschluss. 
Fast unwillkührlich fühlt man sich schon durch 
den Titel und hernach beym Lesen des Buches zu 
einer Vergleichung mit den bekannten hippokrati¬ 
schen Schriftn (lib. I. und III.) über die Zeit - und 
Volkskrankheiten 'aufgefordert, und findet sich, 
wenn man sie unternimmt, auf mannichfaltige Art 
belehrt. Deutlicher, sprecliender lehrt der Unter¬ 
schied, die Kluft zwischen der Klinik, der ganzen 
Heilkunde der Hellenen und der neuesten Zeit, 
nichts als eine solche Vergleichung. Die mit wenigen 
aber den treffendsten Zügen, entworfenen, lebendigen 
Krankheitsgemälde des auch hier so echt und hoch¬ 
künstlerischen Griechen, die uns nicht den todten 
Buchstaben, wTohl aber die lebende leidende Natur 
vor Augen und Sinne führt, sind durch leere Krank¬ 
heitsnamen verdrängt, denen höchstens ein kahles 
Heilrnittelregister als dürftige Bekleidung eines nack¬ 
ten Gerippes mitgegeben ist. Anstatt des ruhigen 
Ganges einer sich selbst überlassenen kranken Men¬ 
schennatur , umstürmt uns in den Schriften der 
Zeitgenossen eine Thätigkeit, eine geschäftige Un¬ 
ruhe , die nur zu oft erst durch Umwege und 
manchen harten Kampf dem Ziele zuführt, das dort 
mit Gelassenheit und Zuversicht erwartet werden 
kann, hier oft mit lange zweifelhaftem Ausgange 
errungen werden muss. Wenn der Grieche sich zu 
schildern begnügt, bey genauer Angabe der Erschei¬ 
nungen und den nächsten, in den Kreis der Beobach¬ 
tung fallenden Veranlassungen dazu stehen bleibt, so 
kann man jetzt nicht kräftig genug seine Abneigung 
vor dieser Nüchternheit zu erkennen geben; man 
sinnt auf Theorien, die un6 ohne Mühe und An¬ 
strengung die Geheimnisse der Natur entdecken 
und lehren, die, was nicht geschaut werden kann, 
gleich zum Wissen bringen sollen. Die Aussenseite 

[27] - 
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hat. keinen Wetth mehr, die Sinne und der Ge¬ 
brauch derselben schändet den Menschen, wir ler¬ 
nen die Natur in ihrem Innern ergreifen. Wir 
schaffen aus eignen Kräften und bedürfen keines 
Studiums vorhandener Gebilde. Dieser Geist der 
heutigen herrschenden Heilkunde zeigt sich in dem 
vorliegenden Werkclien zwar nicht in seiner Klar¬ 
heit und Vollendung; vielmehr hat der Verf. noch 
manches Nützliche von unsern guten Altvordern an 
sich behalten; aber völlig frey von dem Fehler der 
Zeit ist er nicht. Die Krankheitsbeschreibungen 
kümmern ihn wenig, und doch ists nur eine ge¬ 
naue Zeichnung, durch die der stehende Charakter 
der Krankheiten, so wie die durch die Jahreszei¬ 
ten erzeugten Modificationen kenntlich und der 
Einfluss beyder auf die besondern Krankheiten be¬ 
wiesen werden kann. Nicht blos die besondern aus 
dem herrschenden Charakter entstehenden Formen, 
die Krankheiten der jedesmaligen epidemischen Con¬ 
stitution, sondern das Gepräge der, zunächst nicht 
von den, die epidemische Constitution bildenden 
Bedingungen, abhängigen Krankheiten, das diese 
durch die epidemische Constitutionen erhalten, 
macht solche Tagebücher und Schilderungen lehr¬ 
reich und beweist allein das Daseyn eines stehen¬ 
den Krankheitsgenius. Ob der Arzt glücklich heilte 
oder nicht, das zu wissen liegt dem Leser, der 
seine Kenn miss von den Krankheiten zu erweitern 
strebt, nur dann am Herzen, wenn er durch ge¬ 
naue Krankheitsbeschreibungen in den Stand ge¬ 
setzt worden , dem Verf. nicht blos aufs Wort 
glauben zu müssen, sondern das ärztliche Verfah¬ 
ren an sich zu beurtheilen, den Einfluss, die Wir¬ 
kung der angewendeten Curmethode auf die Krank¬ 
heit aus der Vergleichung des Ursprungs, der ob¬ 
waltenden Zufälle der Krankheit und der gebrauch¬ 
ten Heilmittel, zu beurtheilen. Krankheitsgeschich¬ 
ten der Verstorbenen und Leichenöffnungen, — Iiec. 
verkennt ihren grossen Werth nicht — sind zur 
Beurtheilung und Aufklärung der epidemischen Con¬ 
stitution weniger das rechte Mittel, als genaue 
Krankheitsgemälde und Erzählungen gelungener Cu- 
ren, der vorzüglich häufig vorkommenden wirklich 
epidemischen, oder der durch die herrschende Con¬ 
stitution modificirten, sporadischen, Krankheiten. 
Möge der Verf. diese Erinnerungen bey der Fort¬ 
setzung beherzigen und mit derselben dem medici- 
mschen Publicum ein noch angenehmeres Geschenk 
machen, als mit diesem Anfang, aus dem wir jetzt 
noch einiges ausheben. Unter allen Krankheiten, 
deren der Verf. gedenkt, kommt der falsche Sei- 
tenstich am häufigsten vor. Der Verf. verknüpft 
mit diesen Worten einen ganz andern Begriff, ais 
den gewöhnlichen. Er scheint überhaupt nicht 
ganz einig mit sich selbst zu seyn und im Begriffe 
zu schwanken. Doch ergibt sich aus Vergleichung 
aller hieher gehörigen Stellen und der Heilmetho¬ 
den, in Ermangelung einer genügenden Nosogra¬ 
phie, dass eigentlich die jetzt sogenannte typhöse 
Pneumonie verstanden werden müsse, die bald Sei¬ 
tenstich asthenischer Art, bald Faulfieber mit Brust- 

affect (S. 40, 55 genannt ist. Die Krankheit er¬ 
schien mehrentheils im Anfang als Catarrh und nahm 
hernach einen nervösen Charakter an, endigte leicht 
mit dem Tode, wenn sie zuerst als Catarrh behan¬ 
delt wurde.. Doch scheint uns auch des Verfs. Be¬ 
handlung keine andre zu seyn, der in den ersten 
Tagen Diaphoretica , daun Brechmittel, endlich die 
eigentlichen flüchtigem Reiz - und Nervenmittel, 
neben diesen aber immer noch Spiessglanz, Sal¬ 
miak etc. nehmen liess. In der Leiche eines an 
dieser Krankheit Verstorbenen fand man nach zu¬ 
rückgelegtem Brustbein die ganze Brusthöhle von 
geronnener, -dick-seröser, Feuchtigkeit, wie mit 
Talg ausgegossen, der erst beseitigt werden musste, 
um die vordere ganz zusammengepresste Lungen¬ 
fläche zu Gesichte zu bekommen. Die Scheide¬ 
wand der Brust, der Herzbeutel und das Herz selbst 
waren, so wie alle Eingeweide des Unterleibes mit 
widernatürlich vielem Fett überzogen und wie zu¬ 
sammengekleistert. Der fette, 43jährige Kranke war 
zu Catarrhen sehr geneigt. — fVechselfieber heil¬ 
ten nicht vom Opium allein. Eine oder einige Ga¬ 
ben Brechwurz und dann China hoben es bald, öf¬ 
ters auch Brechmittel allein. Sie zeigten sich sehr 
oft verlarvt, in Gestalt andrer Krankheiten, z. B. 
als periodisches Kopfweh, oder als periodisch ein¬ 
tretender rheumatischer Schmerz. Im letzten Falle 
wurden sie gewöhnlich ohne China, mit gelinden 
Laxirmitteln bezwungen. In andern Fällen erlit¬ 
ten die Patienten jede Nacht einige Stunden lang 
empfindliche krampfhafte Schmerzen auf der Brust 
und im Unterleibe, die mit Schweiss endeten, wor¬ 
auf der Ueberrest der Nacht ruhig und schlafend 
verbracht wurde. Hier wurde im Anfall thebaische 
Tinktur gebraucht. Der Verf. ermangelt auch nicht 
S. 57 eine neue Theorie des Wechselfiebers mitzu- 
theilen. Er sucht den Grund derselben in einem 
Missverhältnis des sensibeln zu dem irritabeln Sy¬ 
steme, und erklärt sich dennoch die Heilung ganz 
einfach und befriedigend. Die gewöhnlichen Schäd¬ 
lichkeiten , Indigestion, Verkältung, Leidenschaft, 
Sumpfluft erwecken sogleich allgemeines Nervenlei¬ 
den, durch das vor dem Paroxysm bewirkte Er¬ 
brechen wird das ganze Nervensystem erschüttert, 
und gleichmässig modificirt etc. Wenn aber die 
Fieberform vollständig ausgebildet ist, so scheint 
nicht mehr allgemeine Nervenaffection, sondern nur 
Leiden eines einzelnen Ncrvenasts, vorzüglich ina 
Centralgeflceht des sympathischen Nerven zum 
Grunde zu liegen und durch jeden einzelnen Pa- 
roxysmus wird das ganze Nervensystem zu dem lei¬ 
denden Tlieile herabgestimmt , gleich harmonisch 
geschwächt. Der Kranke ist nun fieberfrey u. wohl 
ganz genesen, wenn der örtlich leidende Nerv mit 
dem ganzen Nervensystem im Einklang bleibt. Wenn 
aber nach 24, 48u-s-f- Stunden wieder Disharmonie 
im sensibeln System eintritt, d. h. wenn alle Nerven 
mit Ausnahme des affi cirten Zweiges aut das Norroal- 
gewicht zurückkomnjen, so findet ein neuerParoxys- 
mus Statt, wodurch abermals die gründen Nerven zu 

dem kranken herabgestimmt werden. Der Vf, findet 
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in den larvirten Wechselfiebcrn einen vorzüglichen 
Beweis für seine Theorie, aus der sich auch ganz un¬ 
gezwungen die fieberstillende Kraft der China erklä¬ 
ren lasse. Diess Mittel stärkt das Ganze und wirkt 
schnell auf das Ganglion seminulare hin, dem der 
kranke Nervenzweig nahe zu liegen scheint, stärkt 
vorzüglich diesen und gibt dem ganzen sensibeln .Sy¬ 
stem eine normale gleiche Stimmung. Daher wirken 
oft China-Klystiere so vortrefflich. Der Verf. heilte 
einen Erwachsenen, der sich durch Diätfeliler drey 
mal ein Recidiv zuzog, und der die China nun nicht 
mehr innerlich nehmen wollte, durch drey Klystiere, 
jedes von anderthalb Loth China, einige Stunden vor 
dem Paroxysm genommen. DieseBaobachtung wird 
dom Praktiker etwas werlh seyn, aber die Theorie 
des Verls, erläutert dieNatur und das Wesen der noch 
so rathselhaften Krankheit, nicht mehr und nicht 
besser, als frühere, längst vergessene. — Masern 
und Rötheln unterscheidet der Verf. S. 25 durch den 
geringem Grad der Symptome bey den letzten und 
frühere Beendigung der Krankheit mit dem neunten 
Tage. S. 30 f. wird noch zugesetzt, dass eich bey 
einigen Kranken 6tatt des Niesens und Hustens, eine 
leichte Halsentzündung, die gewöhnliche Begleiterin 
des Scharlachfiebers, einfand. Wenn der Grad der 
Symptome zum Bestimmungsgrunde der Verschieden¬ 
heiten und Arten von Krankheiten dienen soll, was 
wird da aus unsrer Nosologie werden? — Die Vac- 
eine, für welche seit 1302 ein eignes Institut besteht, 
hat guten Fortgang. In warmen Jahreszeiten musste 
die Pustel oft schon am sechsten Tage geöffnet wer¬ 
den, um durchsichtige Lymphe zu erhalten. Ob¬ 
schon der Verf. versichert, dass ihm der Stoff seit 
dem Jahre lßoi nie ausgeartet sey, wir auch seiner 
Versicherung gern Vertrauen schenken; so halten wir 
dieses Verfahren doch für ein gefährliches, den regel¬ 
mässigen Verlauf und Fortgang der Kuhpockenim¬ 
pfung störendes Experiment, dem wir uns kaum 
im Nothfall hingeben würden. Recens. ist nemlich 
nicht abgeneigt, aus einigen hieher gehörigen eignen 
Beobachtungen die Entstehung falscher Vaccinepu¬ 
steln von einem Impfstoff abzuleiten, der aus zu 
schnell verlaufenden Vaccinepusteln zur Impfung ge¬ 
nommen worden war. Den Schmerz in der Achsel¬ 
höhle, gewöhnlich am zehnten Tage, rechnet der 
Vf. zu den pathognomonischen Symptomen. — Der 
Keichhusten wüthete fast ein ganzes Jahr epidemisch. 
Die Belladonna übertraf alle andern Mittel und erwies 
•jich beynahe so specifisch als die China im Wechsel¬ 
fieber und die Digitalis in den Krankheiten des lym¬ 
phatischen Gefässystems. Die Wurzel ist weit wirk¬ 
samer als die Blätter. Daher gab der Verf. diese an¬ 
fangs Schwächlichen und die Wurzel hintennach zu 
einem bis fünf Gran mit Zucker alle zwey bis drey 
Stunden, bis Röthe auf den Wangen oder über die 
Brust, Trockenheit im Halse, geschwächte Sehkraft 
eintraten, dann in langem Zwischenzeiten oder 
verminderter Gabe, so lange als das convulsivische 
Stadium währte. Und auch im Nachhusten acht bis 
vierzehn Tage eine oder zwey Gaben täglich. Die 
grosse Empfehlung dieses Mittels durch einen so 
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geübten Arzt verdient Rücksicht und muntere zur 
Nachfolge auf. — Das Sc/iarlachißeber finden wir 
auch öfters genannt. Der Charakter der Krankheit 
blieb sich nicht gleich, doch finden wir mehren- 
theils die Anzeige, dass auch bey der grössten Vor¬ 
sicht und deru besten Verhalten, hydropische Zu¬ 
fälle fast immer die Nachkrankheit bildeten. Da 
bemerkte der Verf. immer viel Malignität, wo der 
Hirsenartige Ausschlag und die fauligte Bräune 
oder Schwämmchen im Halse mit vor kamen. Die 
gutartigen, leichten Fälle wurden als Sthenie glück¬ 
lich behandelt. Die bösartigen Scharlachfieber ver¬ 
tragen schlechterdings keine Ausleerungen. _ Mit 
dem, was S. f. über den Charakter, den Unter¬ 
schied und die Behandlung der faulichten Bräune, 
der Bungenlähmung, des Lungenkrampfs, der häu¬ 
tigen Bräune gesagt wird, möchten Aerzfc, die in 

der Diagnostik Wichmannische Genauigkeit, Scharf¬ 
sinn , charakterisirende Bestimmtheit begehren, 
nicht zufrieden seyn. Besonders scheint die ße- 
nennung Lungenlähmung, für das Stecken, Catar- 
l’lius suffocativus, gar nicht passend und bezeich¬ 
nend, und die Beschreibung der Krankheit sehr 
unvollständig. Gelähmt kann man doch nur eia 
seiner Vitalität gänzlich beraubtes Organ nennen: 
ein Zustand, der auch in dieser Krankheit nur 
erst mit dem Sterben eintritt und weiter keine 
Heilung gestattet. Als Symptome zeichnet der Vf. 
aus : kleinen, schnellen Puls, Gegenwart und Gleich- 
muth des Geistes. Sollte der psychische Zustand 
des Patienten so bezeichnet werden können , die 
grosse, tiefe Apathie, die uns durch augenblickli¬ 
che, gleichsam heftige Betrachtungen und Aeusse- 
rungen über in und ausser dem Kranken befindli¬ 
che Dinge, unterbrochen wird? Den Lungenkrampf 
(da9 Millarache Asthma) vergleicht der Vf. in An¬ 
sehung der Erscheinungen der Brustbräune bey Er¬ 
wachsenen , und unterscheidet es von der häutigen 
Bräune (Croup) dadurch, dass hier mehr das Ge- 
fäss-, dort mehr das Nervensystem der Lungen af- 
ficirt sey. Wenn wir auch nicht rügen wollten, 
dass mit solchen zu allgemeinen und flachen An¬ 
gaben für die Diagnostik, die eich vorzüglich an 
das Sinnlich - Wahrnehmbare halten muss, nicht 
viel gewonnen sey; so scheint auch iiberdiess der 
Unterschied nicht bloss auf das hervorstechende Lei¬ 
den in einem der genannten Systeme bezogen, son¬ 
dern eher in den, das Lungenorgan eigentlich bil¬ 
denden Parthien, im Parenchyma, den ßronchial- 
Verzweigungen und Endigungen, den glandulösen 
Körpern und endlich ausser den Blutgefässen auch 
in den lymphatischen Gelassen, aufgesucht werden 
zu müssen. Die Angina pectoris will der Verf. 
nicht von einer Verknöcherung der Valveln etc. am 
Herzen, sondern aus einer unvollkommnen Läh¬ 
mung oder geschwächten Muscnlaraction des Her¬ 
zens und periodisch-krampfhafter Zusammenschnü¬ 
rung der Lungenluftgefäsae hergeleitet wissen-. Er 
heilte einen Kranken durch kleine Gaben von 
Opium, Brechstein, Moschus und Kampber. Rec. 
getraut sich nicht zu entscheide«, ob der Fall 

[27*] 
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wirklich zur Syncope anginosa des Heberden, 

Parry, Jenner und anderer gerechnet werden dürfe, 

möchte es aber bezweifeln. Der 74 Jahr alte Kranke 

litt an einem unausstehlich drückenden Schmerz 

in'dcr linken Brusthöhle, bis zum Ersticken, Herz¬ 

klopfen etc. Der Schmerz bey der Syncope angi- 

nosa ist mehr erschöpfend, eine im höchsten Grade 

unangenehme psychische Empfindung mit einem 

gleichsam ziehend schmerzhaften, höchst feinem 

unangenehmen Gefühl fast mitten unter ciem Brust¬ 

beine, und wird durch Reizmittel, besonders durch 

solche, die Wallungen des Blutes bewirken, den 

Kreislauf thätig beschleunigen, wie Opium, Mo¬ 

schus etc. gar sehr erhöht. Iminen Kranken, der 

13 Jahr nach gehabten Anfällen starb, öffnete der 

Verf. Ausser einem vergrösserten, schlaffen Her¬ 

zen, mit Blut überfüllten Lungen waren weder 

Verknöcherung, noch andre sichtbare organische 

Fehler im Herzen oder in der Brusthöhle bemerk¬ 

bar. — Durch die Abwesenheit des Verfe. von Re¬ 

gensburg im Julius und August 1807, entstand eine 

Lücke im Tagebuche, welche durch ein Einschieb¬ 

sel vom Bruder des Verfs., J. G. U. Schaffer, aus 

dessen Tagebuche ausgefüllt wird. Es gereichen 

diese Seiten dem Buche nicht zur Unzierde. Auch 

hier trifft man auf einige Beobachtungen vom ver¬ 

langten intermittirenden Fieber. Die grosse Hitze 

dieser Monate bewirkte vorzüglich örtliche Krank¬ 

heiten im Verdauungs - und Gefässystem, und be¬ 

günstigte die Hautkrankheiten. Vorzüglich herrsch¬ 

ten Diarrhöen, gegen die ein Absud von Kampe¬ 

sche-Holz mit Opiumtinctur treffliche Dienste lei¬ 

stete. Ausschlagskrankheiten waren auch häufig. 

Uie Beobachtung, dass Kinder, die mit Krätze be¬ 

haftet waren, nach überstandnem Scharlach von Ge¬ 

schwülsten und Wassersüchten verschont blieben, 

veranlasst die Frage: sollten künstliche Hautreize 

nach überstandnem Scharlach die Unthätigkeit der 

Haut und des Zellgewebes zu vermindern, und die 

oft so gefahrvolle und langwierige Nachkrankheit 

zu verhüten vermögen? Dem Rec. scheint es, als 

gestatte der Vordersatz eine solche Folgerung über¬ 

haupt nicht. jAuch hofft er von dein Mittel an 

und für sich nichts. Die Gründe für unsre ent¬ 

gegengesetzte Meynung würden hier zu weit füh¬ 

ren. — Eben so wenig kann Rcc. seinen Beyfa.ll 

den pathogenischen Salzen des Hrn. J. C. G. Schaf¬ 

fer, oder des eigentlichen Verfs. schenken, die S. 

51 und 34 f. vorgetragen werden. Doch auch diese 

Erörterung würde uns über die Grenzen einer Re- 

cension führen. — Den Satz, dass man zuweilen 

in asthenischen Krankheitsformen nur dann erst mit 

Nutzen Reizmittel a.nwenden könne, wenn das Ge¬ 

fässystem durch eine massige Blutausleerung den 

übrigen gleich herabgestimmt ist, belegt eine in¬ 

teressante Krankheitsgeschichte von einer regelwi¬ 

drigen Menstruation, S. 93. — Bey chronischen 

Brustbeschwerden, Husten, Asthma etc. leisteten 

Fontanelle am Arm treffliche Dienste. — Vom Milch- 

fieber wird behauptet, es lasse sich nur aus der 

Säftcüberfüllung genügend erklären. — Mit einigen. 

nicht unwahren Bemerkungen über die Ursache, 

die Verbreitung und den Werth d^r Brownschen 

Theorie schliesst das Werkchen, dessen Fortsetzung 

wir wünschen. 

Der Arzt für venerisch -verlarvte Krankheiten oder 

medicinisch - technische Abhandlung, worin aus 

praktischen Wahrnehmungen die in dieser Mate¬ 

rie herrschenden Vorurtheile widerlegt, und ein 

angemessner Heilungsplan dargestellt wird. Zur 

Beruhigung aller venerischen Kranken entworfen 

von D. Joh. Val. Müller. Frankf. am Mayn, in 

der Andreäischen Buchhandl. 1808» gr. 8- XXIV. 

u. 378 S. (1 Thlr. 8 gr.) 

Die streitige, verwickelte Lehre von den verlang¬ 

ten venerischen Krankheiten , die erst im vergangnen 

Jahre noch an Hrn. Hofr. Horn in Berlin einen Ver- 

theidiger fand, (im Archiv für prakt. Medicin und 

Klinik III. a. 1. S. unsre Lit. Zeit. 1807. 121. i952-) 

gewinnt durch vorliegende Schrift an Aufklärung und 

Bestimmtheit wenig oder nichts. Der Verf. verräth 

Bekanntschaft genug mit seinem Gegenstände, hat 

aber entweder nicht Kraft genug, oder nicht den 

Willen, seine Beobachtungen am Krankenbette, 

wenn man die, wie cs scheint, oft ziemlich flüchti¬ 

gen Beschäf tigungen mit Kranken , so nennen darf, 

wissenschaftlich zu bearbeiten , und ist viel zu eifri¬ 

ger Polygraph, um zum hinreichenden Nachdenken 

die nöthige Zeit zu gewinnen. In der Vorrede tum¬ 

melt er ein etwas bissiges Ross, eifert gegen schlechte 

Medicinalpolizey etc., und holt ziemlich weit aus, 

um die Abfassung seines Buches zu rechtfertigen. 

Unter andern wird die Nothwendigkeit und das Be- 

dürfniss der Staatsbordelle dargelegt, zugleich eine 

Uebersicht der Beschäftigungen des medicinischen 

Aufsehers darüber gegeben. Das Werk selbst besteht 

aus zwölf Fragmenten, deren Inhalt wir jetzt ange¬ 

ben wollen. — Erstes Fragment. Die Lustseuche 

ist eine neue Krankheit. Wenn die Schriftsteller 

vor dem sechszehnten Jahrhundert, ehe die Lust¬ 

seuche ausbrach , Zufälle schildern, die mit veneri¬ 

schen Aehnlichkeit haben, so ergibt sich doch aus 

einer nähern Ansicht der behnffgen Stellen, dass bey- 

derley Zufälle verschieden sind. Auch darf man die 

Lustseuche nicht für entarteten Aussatz nehmen, 

denn der Gang beyder Krankheiten ist sehr verschie¬ 

den. Der Aussatz erscheint bey seinem ersten Auf¬ 

tritt immer als allgemeine» nie als örtliche, Krank¬ 

heit: umgekehrt ist es bey der Lu6tseuche. Auch 

war der Aussatz nie so ansteckend, als die Lustseuche 

es ist: die Ansteckung des Aussatzes im Körper ver¬ 

breitet sich langsamer, die Krankheit bedarf zu ihrer 

vollen Entwickelung oft einer Reihe von Jahren, 

greift das Nervensystem heftiger au, als jede andre 

chronische Krankheit, und scheint für die uns tus 

jetzt.bekannten Ätzneymitiel unbezwingbar zu se>n. 

Die Lustseuche kann aUo nicht ausgearteter Aussatz, 

eeyn: überhaupt ist die Lehre von Ausartung e r 

Krankheiten ein Hirngespinnst. (für diesen harten 

Spruch linden wir üie hier genau angegebener- 
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Gründe des Vfs. doch nicht beweisend’ genug. Noch 

weniger begründet aber ist das harte Urtheil, das 

über*Henslers Buch vom Aussalz gefällt wird, dem 

der Verf. fast allen Werth abspricht, weil Hensler 

di« Krankheit nicht nach Principien construirt hat, 

und höchst unanständig sind die beleidigenden Aus¬ 

fälle auf Sprengel, über dessen im Perenotti di Ci- 

gliano und der Geschichte der Arzneykunde geäus- 

serte Meyuung vom Ursprung der Lustseuche. Hi¬ 

storische Forschungen mit solcher Leidenschaftlich¬ 

keit behandelt, flössen kein Vertrauen ein. Die Ein- 

wiirfe und historischen Widerlegungen des Hm. M. 

verdienen die Aufmerksamkeit der Forscher in der 

Geschichte der Kunst. Rec. hat zu einer genauem 

Prüfung nicht die nöthigen Hülfsmittel bey der 

Pfand. Hr. M. neigt sich auf die Seite derer, die 

den amerikanischen Ursprung der Seuche vertheidi- 

gen.) — Zweytes Fragment, S. 55 Zufälle der Scn- 

cbe bey der ersten Erscheinung: schnelle Verbreitung 

derselben durch die Menge von Krankheiten an den 

Gescblechtstheilen, die bey der höchst liederlichen, 

ausschweifenden Lebensart des vierzehnten und fünf¬ 

zehnten Jahrhunderts, ferner durch den allgemeinen 

Gebrauch der Bäder ruid das dabey gewöhnliche 

Schröpfen, und durch die elende Heilart erzeugt, 

befördert, unterhalten wurden. Beyläufig eine Ver- 

theidigung der Ansteckung durch gemeinschaftliche 

Trinkgeschirre, ohne genügende Gründe. — Drit¬ 

tes Fragment. S. 52 Geschichte des Quecksilberge¬ 

brauchs. Man verdankt ihn vorzüglich dem Para¬ 

celsus, der aber auch die Theorie von den verlarvten 

venerischen Krankheiten veranlasste (wie jedoch aus 

der S. 60 angegebenen Stelle nicht gniiglich erhellt). 

Baglivs, Sanchcz’s und besonders Carrere’s Lehren 

über die verlarvte Syphilis. — Viertes Fragment. 

S. 64 Die Annahme von verlarvten venerischen Krank¬ 

heiten ist vorzüglich in zweyfacher Hinsicht für den 

Kranken höchst nachtheilig; einmal durch die miss- 

miithige, hypochondrische Stimmung, die der Ge¬ 

danke an ein unheilbares, hässliches Uebel erzeugt; 

dann durch die Quecksilbercur, zu der sich der Arzt 

verleiten lässt. Auf welchem Wege könnten denn 

solche Krankheiten entstehen, von Eltern auf Kinder 

fortgepflanzt werdenV Nicht durch den männlichen 

Saamen, der eher zersetzt und zur Zeugung untaug¬ 

lich wird, als sich mit solchem Gift anschwängern 

lässt, und dann noch wirksam bleiben würde: eben 

so wenig durch das mütterliche Blut; denn laut der 

Erfahrung wirken die schrecklichsten Gifte nicht 

aufs Blut; auch münden die Blutgefässe $er Muttex 

nicht mit denen des Kindes. Nur in der Geburt, 

beym Durchgang durch die Scheide, ist Ansteckung 

möglich. Aber diees auch zugegeben, ist doch grosse 

Vorsicht in Beurthcilung dieser Krankheiten nöthig, 

Weil die für venerische geachteten Hautkrankheiten, 

Geschwüre etc, neugeborner und kleiner Kinder gar 

leicht von andern Ursachen entspringen können. 

Selbst der Sprachgebrauch. ist entgegen: denn so 

lange ein Stoff verlarvt ist, seine Wirkung nicht äus- 

aei t, ist auch Keine Krankheit vorhanden; bricht die 

Wirkung hervor, so senen wir keine Larve, son¬ 

dern die Krankheit selbst in ihrer wahren, eigen« 

thümlichen nosologischen Form. Endlich kann ein 

Gift, wie das venerische, nicht lange verborgen im 

Körper bleiben, es erscheinen bald Symptome, die 

sein Dascyn verrathen. Freylich sind die ersten 

manchmal so gelinde, dass sie der Kranke kaum 

wahrnimmt, oder derselbe wird durch seine Lage 

verleitet, sein Vergeben abznleugnen. Aber beweist 

das für eine verlarvte Seuche? Zuletzt wird noch 

der Schluss von der Heilung vermeintlicher vene¬ 

rischer Uebel durch Quecksilber, als unzulässig 

dargestellt. — Fünftes Fragment. S. 85 Hie jetzt 

so häufig verkommenden und öfters so sehr hart¬ 

näckigen Krankheiten, Gicht und Rheumatismus, 

beruhen keinesweges auf einem verlarvten syphili¬ 

tischen Stoffe. Der venerische Gliederschmerz un¬ 

terscheidet sich von dem gichtischen schon durch 

die eigne Empfindung, noch mehr aber durch die 

ihn begleitenden anderweitigen venerischen Sym¬ 

ptome, die niemals fehlen, nimmt auch nicht so¬ 

wohl die Gelenke, als vielmehr die Mitte der ober- 

-flächlicli liegenden Knochen ein. — Sechstes Frag¬ 

ment. S. 11c Die Assimilationsart des venerischen 

Gifts ist uns unbekannt und die Erkenntniss des 

Uebels sehr schwierig, besonders wegen der gros¬ 

sen Aehnlichkeit mit manchen andern Krankheiten 

der Geschlechtstheile und verschiednen, vorzüglich 

herpetischen und scrofulösen, Haut - und Drüsen¬ 

krankheiten, deren nicht venerischen Charakter 

man zunächst daraus erkennt, dass sie sich durch 

die Quecksilbercur verschlimmern. (Alle Beweise 

des Verfs. einzeln zu prüfen, die wir vom vierten 

Fragment an, treulich ausgehoben haben, und noch 

in der Folge aueheben werden, auf'jede unnütze 

Wortklauberey, grammatische Spiele, Inkonsequen¬ 

zen besonders Rücksicht zu nehr> n, kann man 

dem Ree. um so weniger zumuthen, weil die 

vom Verf. aufgestellten Sätze so sehr besprochen, 

von allen Seiten beleuchtet, von den verschieden¬ 

sten Standpuncten aus beurtheilt worden sind, dass 

sich ihnen kaum eine neue, besonders belehrende, 

die Aufklärung fördernde Ansicht abgewinnen lässt, 

wir aber leeres Stroh nicht dreschen mögen. Doch 

sey uns eine einzige Anmerkung erlaubt. Wir hän¬ 

gen nicht an der Idee von verlarvten venerischen 

Krankheiten, und wollen uns auch gegen den Aus¬ 

spruch Franks (ex aeri interim venereo degenerante 

herpeticum oriri, non minus quam pomorum e se- 

mine prunos exspectare, absurdum videtur), auf 

den Hr. M. sielt stützt, nicht gradehin erklären, 

doch überzeugt uns die Erfahrung, dass es, unvoll- 

kommne Infeclionen gibt, aus denen man nicht 

neue Krankheiten, doch eigne Modificationen der 

bestehenden, der sich gleichsam verbindenden Mut- 

terseuehen, entspringen. Vorzüglich erleiden unter 

solchen Umständen die Hautkrankheiten Verände¬ 

rungen, und Rec. hat besonders i n letzten Kriege, 

der das Glück des -nördlichen Deutschlands von 

mehr als einer Seite zertrümmerte» Gelegenheit 

gehabt, eine Menge Hautkrankheiten und Halsübel 

zu behandeln , die gemischte Producte von herpe- 
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tischen« «cabiösen, scrofulöjen Stoffen auf einer, 
und venerischem Stoff auf der andern Seite waren, 
und nicht ganz ohne Quecksilber, aber auch nicht 
dadurch allein geheilt werden konnten. Die chro* 
machen, nicht fieberhaften ansteckenden Seuchen 
scheinen sieh vorzüglich zu einer Veränderlichkeit 
ihres ursprünglichen Charakters hinzuneigen.) — 
Siebentes Fragment. S. i 2ß Der Tripper ist älter als 
die Lustseuche. Mit Unrecht sah und sielxt man 
ihn noch als eine wohlthätige Krise an, die sich 
50—60 Jahre nach dem Ursprung der Seuche dazu 
gesellte. Wahrscheinlich ist er ein Abkömmling 
der alten, lange vor dem Ausbruch der Lustseuche 
bekannten, von den Aerzten beschriebenen, weib- 
liehen Unreinigkeit, und steht mit der Syphilis in 
keinem Causalverhältnies. Man beobachtet sehr oft 
symptomatische Tripper bey Kranken, die man 
wegen venerischer Ansteckung in keinem Verdacht 
haben kann. Vorzüglich disponiren die Hämorrhoi¬ 
den zu solchen Trippern. — Achtes Fragment. 
S. 142 Die Tripperroetastasen gehören zu den Un¬ 
dingen: weil die neue Krankheit doch nicht eher, 
als nach dem Aufhören des Trippers entsteht, also 
keine Materie zur Einsaugung in der Harnröhre, 
und Versetzung nach einem andern Orte mehr vor¬ 
handen ist; weil in der Harnröhre so vieles zum 
Ausiliessen, Abspülen etc. des Stoffes convergirt, 
und überhaupt die Energie der Lebensthätigkeit die¬ 
ses'Organs, jedem fremden Körper ein tiefes Ein¬ 
dringen verwehrt, algo auch die Resorption des 
Trippermiasma ungernein erschwert wird ; weil 
der Ausfluss gewöhnlich schon mehrere Tage ge¬ 
währt hat, also das Trippermiasma nothwendig ge¬ 
schwächt seyn muss, ehe der Kranke Hülfe sucht, 
oder der Arzt an daß Stopfen des Trippers denkt, 
und ehe er dasselbe wagt. Ausführlich wird nun 
von den metastatischen Hodenentzündungen, vom 
consensuellen Bubo gesprochen, und die Behand¬ 
lung der Bubonen durch Krankheitsgeschicliten er¬ 
läutert. — Neuntes Fragment. S. 159 Die vorzüg¬ 
lich nach Hämorrhöen 6i,ch einffndende Dysurie ist 
nicht ein venerischer Zufall; sondern im ersten 
Stadio Asthenie, aus der 6ich dann ein örtlicher 
Fehler bildet, welcher zuerst ein Auflaufen der 
Harnröbrenhaui, dann eine sogenannte Strictur der 
Harnröhre darstellt und häufig entsteht, ohne dass 
Syphilis oder Tripper vorhergegangen. Diesen Ur¬ 
sprung darf man bey der Cur nicht übersehen. Oft 
ist freylich auch schlechte Behandlung des Trippers 
Ursache. Bey dieser Gelegenheit mustert Hr. M. 
die Curmetlioden des Trippers. Diese Krankheit 
ist, wenn sie sich einmal ausgebildet hat, nie eine 
nur örtliche, sondern immer Krankheit des ganzen 
Organismus. Darum taugen Einspritzungei* nichts. 
Als Heilmittel bey der Dysurie wird die Tripper- 
inoculation empföhlen, weil, nach sorgfältigen Be¬ 
obachtungen diese Krankheit, aus welchen Ursa¬ 
chen sie auch entstanden ist, fast immer sogleich 
verschwindet, sobald ein Tripper zum Vorschein 
kommt (Oh!! Oh!!). — Zehntes Fragment. S, 176 
Durch unbehutsanitt.Quecksilbercurcn werden auch 
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Krankheit« formen gebildet*, welche die Gestalt von 
venerischen annehmen. Natürlich schließt man 

f11^ au/ .vfr8t,eckte’ verl*rvte Syphilis. Zu¬ 
falle der Quecksilberkrankheit; Schwierigkeit der 
Unterscheidung und Erkenntniss; Behandlung der 
vom ubeln Gebrauch des Quecksilbers entspringen¬ 
den Afterorganisationen ; Vorsichtsmaassregeln für 
die Verhütung der Quecksilberkrankheiten etc. etc. 
—- Eilftes Fragment. S. 190 Von der syphilis ima- 
ginaria. Diess Fragment beginnt mit einer mehr 
als einhundert Seiten füllenden Episode oder Rha¬ 
psodie über den Wahnsinn, über Verstandesver¬ 
rückung überhaupt, deu physischen und psychi¬ 
schen Charakter derselben, auf deren Inhalt wir 
uns bier^ nicht einlassen, da sie weiter nicht be¬ 
lehrend ist. Das Reste vom ganzen Fragment ist 
der Schluss, eine aus Scbwediaur’s Werke ausge¬ 
hobene Stelle, die in der Kürze das wirklich dar¬ 
stellt, was Hr. Müller seinen Lesern auf vielen Bo¬ 
gen nicht so deutlich und klar lehrte, ziemlich bün¬ 
dig die unglücklichen Folgen zeichnet, die aus der 
falschen Einbildung eines Kranken entspringen, das* 
an seinem Körper die venerische Seuche hafte. _ 
Zwölftes Fragment. S. 316 Auch in diesem Frag¬ 
ment schweift der Verf. häufig von seinem Texte 
ab, und verliert sich in Nebendingen, die mit ei¬ 
ner unangenehmen Breite behandelt werden. Ei¬ 
gentlich ist die Rede von Behandlung der Mereu- 
rialkrankheit durch Opium. Diesem Abschnitt, so 
wie den mebrsten der vorigen sind eine Menge 
Beyspiele, Krankheitsgeschichten, Curmethoden und. 
Heilmittel emgewebt, die für den Arzt nicht ohne 
Interesse sind, der überhaupt das Buch nicht ohne 
allen Nutzen durchblättern wird, obsebon nicht 
mit dem Voriheil, den er von reifen Früchten be¬ 
dächtigen Fleisses geniesst. Für Nichtärzte ist es 
aber durchaus unbrauchbar, obschon es zur Beru- 
higung aller venerischen Kranken entworfen ist 
Durch die afFectirte Bescheidenheit, vermöge der 
Hr. M., wenn er von sich selbst spricht, bey der 
ersten Person des Zeitworts, das Vorwörtchen ich 
Weglässt, wird das Lesen dieses, ohnehin nicht «e- 
nug nach logischen Gesetzen bearbeiteten Buche« 
fast verbittert, 

Grundsätze der Heilkunde, von D. T'Pilk. von 
Hoven, K. Eair. Medicinalrathe und Director der 

eämmtlichen Krankenanstalten in Nürnberg. Rothen¬ 
burg ob der Tauber, bey Claas. 1307. XIV S. 
Dedicat. und Vorrede, und 204 S. in gr. Q. 

Als Hr. von Hoven sein Handbuch der prakti¬ 
schen Heilkunde schrieb, sebeuete er sich noch 
nicht, sich tait gläubigem Vertrauen zu dem Sy¬ 
steme zu bekennen, das er in seiner ,,VertheidifTuncr 
dey Erregungstheorie,“ und in seiner Schrift&von 
den Vorzügen der Brownschen Praxis als das allein 
wahre und heilbringende, mit unbarmherziger Ver¬ 
dammung aller andern Systeme und stolzem Her- 
absehen auf die armen Empiriker so hoch geprie¬ 
sen hatte. Weun er auch in jenem Handbuch ia 
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manchen Punkten von den Lehren des stricten Brow- 
nianismus abwich, oder vielmehr diesen auf eine 
dem Buche nichts weniger als vortheilhafte Art mit 
einigen alt-dogmatischen Grundsätzen, mit Rerai- 
niscenzen aus seiner frühem Disciplin, und mehr 
noch mit einer nothdiirftig unter die Form des 
Brownianismus gezwungenen Empirie amalgamirte, 
so war es in allen wesentlichen Punkten das Brown¬ 
sche System, dem der Verf. in jenem Handbuch 
huldigte, und von dessen Standpunkt aus er es auch 
selbst beurtheilt und angewendet wissen -wollte. 
Hier, in dieser neuen Schrift, mit einem so stol¬ 
zen Xitel, tritt der Verf. mit einemmale als ein 
reuiger Convertit, als ein erklärter Feind des Brow¬ 
nianismus auf, der sich nun busslertig und seine 
Verirrung bekennend in die Arme der Erfahrung 
•wirft, und in dieser allein Trost und Lieht findet. 
Man würde bey dieser Wandelung an Hrn. Mar¬ 
cus erinnert werden, wenn nicht auf dessen Seite 
mehr Genialität und Aneignungs-und Darstellungs¬ 
talent, bey der grössten Gewandheit im Wechsel, 
und auf Hrn. von Hovens Seite mehr Ernst und 
Wille für die Wahrheit und den praktischen Suc- 
cess hervorträtc. Fast sollte man aber auch an die¬ 
sem Streben des Veris. nach Wahrheit irre werden, 
oder ihn wenigstens in einer argen Selbsttäuschung 
befangen halten, wenn man seine in den obigen 
beyden Lobechriften auf das Brownsche System, 
ja noch in seiner V orrede zu dem klinischen Hand¬ 
buch so klar und bestimmt ausgesprochenen Grund¬ 
sätze, nach denen allein er sein ärztliches Handeln 
zu bestimmen versicherte, gleich mit den ersten 
Perioden der dem vorliegenden Werk vorangesetz¬ 
ten Zueignung an seine ehemaligen Zuhörer in 
Würzburg zusammenstellt. „Diese Schrift, lieisst 
es hier, enthält den Inbegriff der Grundsätze, nach 
welchen sie (die Zuhörer) mich am Krankenbette 
handeln sahen, und nach welchen ich sie zum 
Handeln anzuleiten suchte!“ Was wohl besonders 
die frühem Zuhörer des Hrn. v. H. in den erstem 
Jahren seines Lehramts in Würzburg dazu sagen 
mögen! — 

In der Vorrede legt der Verf. das Bekenntniss 
seiner Bekehrung ab, und erscheint in den Aus¬ 
drücken, womit er dieses thut, eben so bescheiden 
und sich der behlbarkeit seines Glaubens und Leh- 
rens bescheidend , als wahrheitsuchend und so mit 
rtebt lobenswerth. Er sagt: „Nicht minder aus¬ 
führlich bin ich in meinem Vortrag gewesen, wenn 
es darauf ankam, auf die einseitigen Ansichten des 
Brownianismus und der Erregungstheorie aufmerk¬ 
sam za machen, und di« Nachtheile zu zeigen, 
die «in streng consequentes Verfahren nach den 
Grundsätzen derselben an dem Krankenbette her¬ 
vorbringt, Ich war selbst noch vor ein paar Jah¬ 
ren ein Brownianer, und habe sogar den Brownia¬ 
nismus in Schriften öffentlich in Schutz genom¬ 
men; ailrin so wie ich mich überhaupt am Kran¬ 
kenbette nie auf eine Theorie verlassen habe, so 
ha (leite ich auch nie an demselben als roher Brow- 
ni.iher.-Schon in meinem Handbuch der 
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prakt. Heilkunde, das zwar nach den Grundsätzen 
des Brownianismus bearbeitet ist, habe ich vielfäl¬ 
tig aut die Einseitigkeit desselben aufmerksam ge¬ 
macht: m der gegenwärtigen Schrift thuc ich ea 
noch weit mehr; und ich schäme mich nicht, da¬ 
durch ein öffentliches Bekenntniss abzulegen, dass 
ich mich geirrt habe. Meine Rückkehr von dem 
Brownianismus ist nicht anzusehen, als die Able¬ 
gung einer Sache, die nicht mehr Mode ist, sie 
ist die Frucht einer bessern Ueberzcugung.- 
Ich weiss und erkenne mit jedem Tage mehr, das* 
Erfahrung am Krankenbette weit mehr werth ist, 
als jede Xheone. Die Erfahrung ohne Theorie ist 
nur blind: aber die Theorie ohne Erfahrung ist 
mehr als blind; sie ist todt.“ — Gleich darauf liest 
man aber die hochtönenden Worte: „Ich glaube, 
in dieser Schrift die wahre Theorie der Medicin 
vorgetragen zu haben, nämlich eine Theorie, die 
sich nicht auf Speculation, sondern auf das einzig 

aicch*r® ^run^ament einer medicinischen Theorie! 
auf Erfahrung, gründet. Die Grundsätze derselben 
befolge ich bereits Jahre lang, und besonders habe 
ich in dem grossen Hospital in Würzburg — die- 

8e” ,(jr1UI?.cJ*ätzen gemäss gehandelt u. s. w. — Un¬ 
willkürlich, und ohne dadurch dem Verf. und sei¬ 
nem Verdienste zu nahe treten zu wollen, wird 
man durch den Eingang dieser Periode, an den 
„gronnssor magno hiatu“ erinnert. Sollte der Vf. 
wohl bedacht haben, was er von seiner Schrift an- 

uncigt, wenn er sie den Inbegriff der wahren 
Theorie der Medicin nennt? So wäre ja durch ihn 
und sie das wahre Heil gefunden, und jeder gor¬ 
dische Knoten lur Aerzte wie für Lehrer der Heil- * 
kunst geiost So wusste ja der Verf. nunmehr, 
und so erfuhren wir es durch ihn, was denn ei- 

P.tn p1C. rfahrung in der Medicin sey, wie weit 
i Ir reich gehe , und was oder wie viel sie für die 
Theorie zu leisten und zu begründen vermöge!! 
Schon diese Stelle, däucht uns, charakterisirt den 
Geist des Ganzen-, und giebt den Maasstab für die 
Erwartungen, die sich Aerzte von consequenterem 

Denken und handeln von dieser Schrift zu machen 
haben werden. — 

i wrJn ualt ud m acht CaVitel 8clbst» ^ welche 
aas er a gethei.t ist, und der Gang und die Art 
der Darstellung entsprechen nicht sowohl dem Vor- 
sthmack, den die Vorrede geben sollte, als dem, 
den sie so eben gegeben hat. Man erkennt aller- 
dmgs durch das Ganze den Mann von vieler eige¬ 
ner i « lrung, und von geübtem Beobachtungs- und 
Abstractionstalent; aller man vermisst durchgehends 

Ve n ai un<^ Bestimmtheit der Ansichten und 
Jer Grundideen, und die Consequcnz ihrer Durch¬ 
führung durch das Reich der Erfahrung, die man 
vor Affem von einem Mann, der das Gebäude der 
wählen Theorie der Medicin aufrichten will, zu 
erwarte« berechtigt ist. Der Verf. ist mit sich und 
seinem G.auben selbst nicht einig; er schwankt in 
ungewissen Wegen zwischen der Erregungstheorie 
und dem dogmatischen Empirismus, dem er hier 
und da, namentlich in den Abschnitten von dm 
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Aliemttierishraukhüken .(so hqkstn dem Verf. die auf 
nualrtativen Veränderungen der Functionen und Or¬ 
gan. Processen beruhenden) einige Fleckchen aus der 
naturphilosophischen Theorie anklebt, so wenig ihn 

übrigen® diese letztere anspricht. Er möchte- so 
scheint es — gern den jetzt von ihm angefeindeten 
Brownianismus mit aller Macht, ans allen Ecken 
und Winkeln seiner Theorie hei ausjagen, aber er 
vermag den ehmals bey ihm so lieb und heimisch 
gewesenen Gast nicht zu bannen; er schleicht sich 
immer wieder durch Hinterpförtchen herein, und 
vermummt sich unter dem Mantel der eigenen Er¬ 
fahrung. Daher kann sich der Veri. gleich im er¬ 
sten Capitel (von der Krankheit überhaupt und ih¬ 
ren wesentlichen und zufälligen Verschiedenheiten“) 
von der Trennung der Erregungskrankheiten von den 
Aiienationskrankheiten, oder vielmehr von ihrer Ge- 
eenei n a n de rs t ellu n g, und von der altbrowuschen 
Dichtoroie der erstem, m sthemsche und astheni¬ 
sche nicht losmachen. Daher ist seine Ansicht der 
gemischten Schwäche ein unbefriedigendes Zwitter- 
dirw das weder der Brownschen noch der natur- 
philosophischen Theorie entspricht, und das auch 
in der Erfahrung sich ganz anders ausnimmt, und 
gnr viel bestimmter und befriedigender mtchgewie- 
Jen werden kann. Daher ist seine Bestimmung der 
äüerten und der indirecten Schwäche keinem Sy- 
Sterne genügend, und auch ohne Werth und Halt- 
barkeit für die Empirie, weil sie jenen Gegensalz, 
der in den allermeisten Fällen und Individuen nur 
relative Beziehung und Individualisirung (in Hin¬ 
sicht auf einzelne Systeme und Organe) erleidet, 
noch auf die alte Weise generahsirt, ohne ihm für 
diesen Gebrauch die bestimmte causale Begrenzung 
und diagnostische Schärfe zu geben, wie Brown 
es versuchte. — Daher ist seine Darstellung der 
Ursachen der Krankheit, im zweyten Capitel, ein 
inconsequentes Aggregat von Brownscher und Hu¬ 
moraltheorie. - Zudem sind mehrere einzelne 
Hauptsätze, und gerade solche, um die sich d e 
Theorie des Verf. dreht oder drehen sollte, zu kurz 
und aphoristisch angedeutet, und zu wenig motivirt, 

jj gje eben genannte Lehre von den asthenischen 
Krankheiten und überhaupt von dem dynamischen 
Charakter der Kr., der kaum berührte und doch so 
höchst wichtige Punkt von der Weehselmfluenz der 
verschiedenen Systeme des Organismus auf einander 
üs Bedingung für den dynamischen und materiellen 
Charakter prädominirender Affectionen des einen oder 
des andern Systems, die Lehr« vom Contagium u. s. w. 
während sich der Vf. bey andern zum Theil minder 
wichtigen oder keiner besonders deutlichmachenden 
Exposition bedürfenden mit einer breiten und sich 
wiederholenden Ausführlichkeit verweilt, wie dieses 
besonders der Fall in dem grösstentheils in das Ge¬ 
biet der Empirie gezogenen Abschnitt „von <*em\ er¬ 
lauf der Krankheit und ihrer Entscheidung“ der Fall 
:lSt In diesem Abschnitt, der die unverliältmssmas- 
siJ« Länge von 5a Seiten hat, (welches allerdings für 
ein Handbuch der Klinik nicht zu viel wäre) während 
die beyden vorhergehenden Capitel, „von den Ursachen 
,!er Krankheit,“ und von der Entstehung der Krankheit 

und der Bildung ihrer-Tormen“ ~ unstreitig doch die 
wichtigsten und die eigentlich fundamentalen für eine 
Theorie der Ileilkunst— zusammen auf 36 Seiten ab- 
gethan \yerden, nimm t die Abhandlung von der Krise, 
in welcher alte und neue Ideen, Dogmatismus und Em¬ 
pirie in einem otvvas wunderlichen Gemisch Vorkom¬ 
men , den grössten Raum ein, u. in den kritischen Aus¬ 
leerungen (S. 72— 103) erschöpft »ich der Vf. mit einer 
hier wenigstens nicht passenden Weitschweifigkeit, 
Ueberdiess findet mau auch sowohl in diesem Capitel 
(die$jj. von den Stadien der Krankheiten)als vorzüglich 
in dem folgenden, „von der Heilung der Krankheiten, 
überhaupt Vieles fast unverändert wieder, was mön 
schon in der Einleitung zu des Vf. Handbuch derprakt. 
HK. gelesen hatte, wasmau jedoch dem Vf. zu keinem 
Fehler anrechnen würde, wenn diese Stellen wirklich 
bey ihrer Uebertragung hieber keiner Veränderung be¬ 
durft hätten. Aberso, wiesiejetzt, in Verbindung öder 
eigentlich nur Zusamraensetz. mit den übrigen transft- 
gurirten Parthieen dieser allgemeinen Heilungslehre, 
dastehen, gewähren sie einen nicht vortheilhaften (Kon¬ 
trast. Dasselbe gilt auch von den indem sechsten Cap. 
von der Heilung der sthenischen Krankheiten, und in 
dem siebenten Cap. „von der Beilungder asthenischen 
Krankh.“ aus jenem früherenHandbuch entlehnten Sä¬ 
tzen. Am eigenthümlichsten, u. stdhstgedachtesten ist 
noch das achte und letzte Cap. von der Heilung der Alie- 
nationskrankh. Es würde] dieses auch unstreitig das 
beste seyn, ob es gleich für keinen Arzt, der mit derii 
Gange der Wissens, fortschreitet, etwas Neues oder be¬ 
sonders Wichtiges enthält, da es w enigstens das Streben 
des Vf. nach einer vielseitigem Ansicht u. Direction de» 
Heilgeechäftes beurkundet. Allein es ist so unverhält- 
nissmässig kurz undflüchiiggearbeiü’t, u. enthält blos 
eine so unvollständige u. fragmentarische Skizze dieses 
wichtigsten u. diificilste» Theils der allgemeinen The- 
rapeutik, der«n grössere Hälfte er constituiren sollte, 
dass es dadurch wieder sehr viel von seinem Werth ver¬ 
liert. Die Bemerkungen über die von dem Vf. sogenann¬ 
ten desalienirenden Mittel (die weder reizen , noch 
schwachen, sagt der Verf. sondern modale oder qüalita- 
tiveVeränderungcn der organ. Thätigkeiten hervorbrin¬ 
gen) hätten bey dem ohne Zweifel nicht geringen Vor¬ 
rath von eignen Beobachtungen des Vf. über ihre Wir¬ 
kungen viel fruchtbarer u. interessanter ausfallen kön¬ 
nen, wenn der Vf. nicht so schnell über sie, u. besonders 
über die aus demPflanzenreich, weggeeilt wäre. Etwas 
mehr, dochirmner noch viel zuwenig, sagt Cr von den 
^mineralischen Mitteln dieser Art, und namentlich vom 
Quecksilber, dem Eisen, das nicht als stärkendes Mittel 
gelten könne, dem Spiessglanz, dem Zink u. Wissmuth, 
die nicht reizend wirken sollen, dem Arsenik der für die 
conglomerirten Drüsen dasselbe sey, wras das Quecksil¬ 
ber für die conglobirten ist, deinBley, das vorzüglich auf 
die exhalirenden Gefässe wirke, U. dem Kupier, dessen 
desalienirende Wirkung vorzüglich auf das Nervensy¬ 
stem gerichtet zu seyn scheine. — In seinen Definitio¬ 
nen ist der Vf. oft nicht glücklich, wie gleich die im 1. (j\ 
blos negative Definition des Krankseyns, verglichen 
mit jj. 5’ dann die Definit, der Ursache $. 15* vergli- 
chenmit §. iß, die Gesetze für die örtlichen Krankheiten 
$. 44 %g> u. a. m. beweisen. 
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23. Stück, den 6. März, 1809. 

UNGARISCHE GESCHICHTE. 

JMerkfvürdigleiten der königlichen Freystadt Kes- 

naark (Käsalark) in Oberungarn, am Fusse der 

Carpathen (Karpaten), von Christian Genersich, 

Prediger deyfevangelischen Gemeine in dieser seiner Va¬ 

terstadt. Erster Theil. Cascbau,. gcdr. hey Franz 

Länderer, Edlen von Füskut. 1304- 8* ^'RI* und 

C58 S. Zweyter Theil. Leutschau, gedr. bey 

Josepli Karl Mayer. *804* 8- 47° S. (2 Thlr.) 

Es war ein rühmliches Unternehmen des würdi¬ 

gen, sein Vaterland liebenden Vfs., die Geschichte 
seiner Vaterstadt Iiäsmark, die auf dem Kriegsthea¬ 
ter Ungarns im Mittelalter keine kleine Rolle spielte, 
deren Bürger mit den grössten Aufopferungen ihre 
Frey hei ten gegen die . Anmussungen und Unterjo- 
clmngsversuche der Grafen Tököly behaupteten, und 
aus deren Schoosse mehrere gelehrte Männer und 
Helden hervorgegangen sind, zu schreiben. Noch 
besitzen wir keine solche Stadtgeschichte einer an¬ 

dern Stadt in Ungarn. 

Herr Genersich benutzte mit musterhaftem 
Fleisso die gedruckten und ungedruckten Quellen 
der Geschichte, seiner Vaterstadt. An Documenten 
und alten Chroniken war kein Mangel. Auch 
brachte er die Geschichte der Stadt Käsmark mit 
der Geschichte des Königreichs Ungarn und vor¬ 
züglich mit der Geschichte des deutschen Zipser 
Bundes in der Grafschaft Zips, in der die könig¬ 
liche Freystadt Käsmark liegt, in Verbindung. Die 
umständliche Geschichte der alten deutschen Colo- 
nisten in der Zins, die am Wahrscheinlichsten aus 
den Rheinländern, namentlich auch aus Flandern 
und aus dem Eisass in diese ungarische Gespann¬ 
schaft kamen, und ihre alten deutschen Mundar¬ 
ten, so wie ihre schlichten deutschen Sitten und 
besondern Gewohnheiten mitten zwischen Slawen 
und Kusniaken, und von Slawen, Polen und Ma- 

Erster Band. 

gyaren umgeben, grossehjieils bis auf den heuti¬ 
gen Tag behalten haben, muss auch den Brüdern 
der Zipser in Deutschland sehr interessant und er¬ 
wünscht seyn. Endlich findet auch der Forscher 
der ungarischen Kirchengescbichte in diesem Werke 
eine schöne Ausbeute, nicht minder der Freund 
der ungarischen Literargeschichte. Schade nur, dass 
der Verf. mit der allgemeinen Geschichte seines Va¬ 
terlandes nicht genug vertraut war, und daher nicht 
wenig historische Irrthüroer beging; Schade auch, 
dass er bey seinem Benutzen der alten Chroniken 
häufig in den len und Styl der alten Chroniken* 
screiber verfallen ist, und ihnen manches Unwahr¬ 
scheinliche und Unrichtige auf Treu und Glauben 
naclxsehreibt; Schade endlich, dass er seine Land* 
schriftlichen Quellen nicht immer umständlich ge- 
nug angibt. Doch bleibt die vorliegende, von uns 
auzuzeigende und zu heurtrheilende Stadtgeschichte 
bey allen diesen Mängeln ein sehr schätzbares Werk. 
Dass in einer solchen Stadtgeschichte auch vieles 
Kleinliche und Unbedeutende vorkommt, das nur 
die Einwohner der Stadt selbst interessireu kann, 
versteht sich von selbst. 

Das vorliegende Werk verdient in unsern Blät¬ 
tern eine so ausführliche Inhaltsanzeige, als es der 
Raum verstauet. Rec. wird zugleich in seiner An¬ 
zeige und Beurtheilüng bedeutende historische Irr- 
tluimer rügen und verbessern. Vorläufig muss Ptec. 
bemerken, dass er nicht mit dem Verf. Kesmark, 
sondern Käsmark schreibt. Dass der alte Name der 
von Deutschen erbauten Stadt Kasmark und Käs¬ 
mark war, erhellt aus dem Werke des Vfs. selbst, 
ln dem Diplom des Königs Bela IV. vom J, 1269. 
heisst sie Kassmark. Im Lateinischen biess sie auch 
schon sehr früh, auch in Urkunden, Caseoforum 
und Civitas Caseoforensis. Nur später modelten 
die Magyaren nach ihrer Orthographie und Aus¬ 
sprache den Namen in■ Iiesmark um, und jetzt 
schreibt man daher im Lateinischen Ke's mark in uro. 

Auf die in sehr mittejmässigen gereimten Ver¬ 
sen geschriebene aber wohlmeinende Dedicalion an 

[^8] 
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die Bürger Käsmark’s folgt die Topographie und 
dann die politische Geschichte der Stadt im ersten 
Theile; der zvveyte umfasst die Kirchen- und Li- 
terargeschichte dieser Stadt sammt kurzen Biogra¬ 
phien berühmter und verdienter Käsmarker, und 
einer ausführlichen Biographie des in Käsmark ge- 
bornen k. k. General-Fcldzeugmeisters Freyherrn 
Paul Kray von Krajou. 

Die Topographie von Käsmark (S. 1 —55) 
ziemlich gut verfasst, aber zu kurz. Die Umge¬ 
bungen der Stadt werden umständlich geschildert. 
Aus dieser Schilderung erhellt hinlänglich, dass der 
Vf. der „Reisen eines Ungars durch sein Vaterland“ 
(Deutschland 1799) sehr unrichtig behauptet, die 
Gegend um Käsmark sey charakterlos. Die mit 
angenehmen Ebenen abwechselnden Hügel, der 
breite und schnelle Fluss Poprad, die an das maje¬ 
stätische karpatische Urgebirge sich anschliessenden 
Flützgebirge, die angenehmen Wälder, Wiesen, Flu¬ 
ren und ^Gärten, die benachbarten kleinen Städte 
und Dörfer geben ihr so viel Charakter, dass sie 
nicht mehr zu wünschen braucht. Das Terrain ist 
klein. Die Summe der Aeckerjoche ist 3461, der 
Wiesenjoche £303, der Waldjoche £767, das Joch 
zu 1600 Quadratklaftern gerechnet. Es fehlt an 
zureichender Waldung: daher man in Käsmark das 
Holz sehr theuer verkauft. Der Vf. empfiehlt den 
Gebrauch des Mergels zur Verbesserung des Acker¬ 
bodens, und die Benutzung der Steinkohlen den 
Kasmarkern mit Recht. Er kennt aber nicht die 
sehr ergiebige und von den Bürgern der Stadt Iglo 
bereits benutzte Steinkoblengrube bey Marksdorf. Torf 
hat Käsmark auch, welchen man eist zu benutzen 
anfängt. Irrig ist die Behauptung des Verls. S. 9, 
JDass die Grundlage der Flützgebirge nach der 
Theorie Steinkohle ist. In dem Flusse Poprad, der 
auf den Karpaten entspringt, fängt man ausser an¬ 
dern schmackhaften Fischen auch Lachse und 
Lachsforellen. Die Laehse kommen aus dem bal¬ 
tischen Meere in die Weichsel, aus der Weichsel 
in: den Dunajetz und aus diesem in die Poprad; 
im Winter halten sie sich blos im Meere auf, nur 
den May und Sommer bringen sie in der Zips zu. 
Was für einen Fisch der Verf. S. 17 mit dem Pro- 
vinzialnamcn Sphinken bezeichnet, weiss Reeens. 
nicht. Der Vf. hätte den Linneischen Namen zum 
Verständniss beyfiigen sollen. Die Volkszahl ist in 
Käsmark nur klein. Im J. igoo zählte man 5968 
Personen, worunter nur 3£27 Einheimische waren. 
Das Tökölysche Schloss, die katholische und evan¬ 
gelische Kirche, das Rathhaus und die Stadtmauern 
beschreibt der Verf. sehr ausführlich. Das ToKöIy- 
eche Schloss zeigt von einer schönen und soliden 
Architectur. Ein Beweis des Luxus der Grafen 
Tököly ist unter andern der Umstand, dass die 
Pferde in den Ställen marmorne Krippen, und Spie¬ 
gel über sich hatten. Der Vf. wünscht, dass die 
Stadt Käsmark, deren’ Mauern, schon verfallen und 

zum Theil abgetragen sind, wieder zur Festung 
erhoben würde, da di© Zips wegen der ungewissen 
Zukunft nicht ganz ohne Festung sc-yni könne. 
Nach Rec. Urtbeil kann die in der Ebene liegende 
Stadt Käsmark zu unsern Zeiten durchaus keine 
Festung von irgend einer Bedeutung werden: sie 
würde bey dem jetzigen Zustand der Belagerungs¬ 
kunst in wenigen Stunden von der daran liegenden 
Bergkuppe, die den Namen Jerusalem führt, zu* 
sammengeschossen werden. Der aus Stein gehauene 
grosse Frosch an der katholischem Kirche (S. 29) 
bezeichnet keinesweges die Rana maxima Linn., 
wie unser Verf. glaubt, da man diesen Frosch in 
Ungarn gar nicht findet, sondern deutet bloss dar¬ 
auf, dass der Boden, auf welchem jetzt die Kir¬ 
che steht, einst ein von quackenden Fröschen be¬ 
wohnter Sumpf war, weswegen auch die anstos- 
sende Gasse noch jetzt der SumpJ genannt wird, 
wie der Vf. selbst erinnert. Ueber Käsmark’s Con- 
trrbution (sie beträgt jährl. 6262 fl. 5,1 kr.), Stadt¬ 
einkünfte und Ausgaben, über die Zahl der Magi¬ 
stratspersonen und Gemeindeglieder, über die Wahl¬ 
verfassung u. s. w. sagt der Vf. leider nichts. Rec. 
ersucht ihn, bey einer zweyten Ausgabe dies# feh¬ 
lenden Artikel nackzutragen. 

Die politische Geschichte der Stadt Käsmark 
beginnt S. 56. Der erste Abschnitt handelt von den 
ältesten Bewohnern der Zips. Als solche führt der 
Vf. an die Geten, Markomannen, Quaden, Sveven, 
Gothen, Carpier, Gepiden, Hunnen, Longobarden, 
Avalen, Slawen, Mähren, Ungarn. Der Verf. be¬ 
gebt in der kurzen Geschichte dieser Völker man¬ 
che Irrthümer; Rec. kann aber hier in kein Detail 
eingehen, da dieser Abschnitt nicht zur Stadtge- 
schichte, ja nicht einmal zur Geschichte der Zipser 
eigentlich gehört. Der Vf. sucht den Namen Zips 
und die Bemerkungen verschiedener Städte in der 
Zips aus Ihre’s Glossarium Suio - Gothicum zu er¬ 
läutern. Sehr sonderbar hält er das Suio - Gothi¬ 
cum für die Svevisch-Gothische Sprache. Manche 
seiner etymologischen Ableitungen scheinen zwar 
passend zu seyn, sind aber, doch zu gezwungen. 
Zips leitet er ab von Se-piy-is, „die Gegend der 
Eisberge,“ Käsmark bedeutet ihm nach der Ablei¬ 
tung von den gothischen Worten Kaseji, d. i. ent¬ 
zücken, bezaubern, und Mark, d. i. Wald oder 
Weide, einen entzückenden Wald der Weidegegend, 
Kisdorf von rik mächtig, reich (der Vf. hätte da¬ 
mit das-spanische rikos vergleichen können), gleich¬ 
sam Kiksdorf, ein mächtiges und reiches Dorf u. 
s. w. Wie gezwungen! Risdorf hiess wohl ni« 
Riksdorf (sonst würde dieser Name in den alten 
Chroniken Vorkommen), und war gewiss nie eine 
reiche Handelsstadt wie der Vf. S, 64 vermutbet. 

Zweyter Abschnitt. Vom Ursprünge und An¬ 
bau der Zipser Sachsen. Auch in diesem Abschnitte 
wird der Geschicbtforsclier und Kenner nicht be¬ 
friedigt, und etüset auf iruidie Irrthümer. Hätte 
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der Verf. Schlüzer’a vortreffliche Sammlungen zur 

Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen benutzt: 

so würde er «eine Data über die Zipser Deutschen 

haben ergänzen und berichtigen können. Die deut¬ 

schen Zipser Colonisten kamen zuerst unter Gcysa II., 

der ira J. 1142 den Thron bestieg, ins Land. An¬ 

dreas II. bestätigte ihre Freyheiten in einem Di¬ 

plom vom I. 1224, worin die Zips terr'a Sebus ge¬ 

nannt wird, und die Zipser und Siebenbürger Sach¬ 

sen als ein verwandtes und verbündetes Volk dar- 

«restellt werden. Gut ist die Bemerkung S. 92, die 

der Vf. aus einer alten Leutschauer Chronik von 

Melchior Gn ersieh oder Genersieh vom J. 1546 ent¬ 

lehnt. dass die Zipser, Kaschauer, Bartfelder und 

ßiebenhurgerDeutschen mit einander verwandt «ind, 

und den gemeinschaftlichen Namen der Sachsen 
(wiewohl irrig, denn sie sind insgesammt Rhein¬ 

länder) geführt haben. Rec. rechnet zu ihnen auch 

die Dobschauer, Metzenseufuer, Kremnitzer und 

Schemnitzer, und unterscheidet unt«r den Zipsern 

drey verschiedene Mundarten, von welchen die 

eine (die griinflnerische) mit der Dopschauer, Me- 

tzenscufner, Kremnitzer und Schemnitzer verwandt 

ist. Falsch ist die Behauptung des Vfs., dass die 

meisten Zipser aus Obersachsen kamen (S. 116). 

Denn, als die ersten deutschen Kolonisten in die 

Zips kamen, wohnten ja in Obersachsen bekannt¬ 

lich Wenden, In den grossem Städten der Zips 

spricht man freylich viel obersächsisch: aber diess 

ist eigentlich die hochdeutsche Büchersprache, de¬ 

ren sich die gebildeteren Stände in der Zips auch 

im Sprechen bedienen. Schon in den altern Zeiten 

wohnten in der Zips auch viele Slawen (daher so 

viele slawische Ortsbenennungen), die sich in der 

Folge immer mehr ausbreiteten. Einen Berg Be- 
sti-at, der sich aus der Zips in Galizien hinein er¬ 

strecken, und auf welchem die alte Grenze zwi¬ 

schen Ungarn und Galizien gewesen seyn soll (S. 

<$), kennt Rec.-nicht: der Verf. scheint den Berg 

Bezskid oder Bieszczad irrig so zu nennen. Merk¬ 

würdig ist die bürgerliche und geistliche Fraterni¬ 

tät der 24 zipser Städte, die in der Folge der Zeit 

zum Theil einging, über die der Verf. S. 99 folg, 

merkwürdige Data mittheilt. Durch die Tataren¬ 

verwüstung unter Bela IV. wurden die Zipser Deut¬ 

schen grossentheils ausgerottet: es kamen aber noch 

unter diesem König neue Kolonistenschaaren aus 

Deutschland in die Zips. Die Stadt Leutschau er¬ 

hielt nicht sowohl von der Warte auf dem Berge, 

von welcher man aut die Leute — die Tataren — 

schaute, ihren Namen, was Herr Genersich der 

Leutschauer Chronik von Caspar Hain S. 109 getreu 

nacherzählt, als vielmehr von dem Lcutschbach 

oder Lutschbach. Eben so leitet Herr Genersich 

Seite 115 den Namen des Städtchens Dopschau 

eelir unrichtig und lächerlich mit dem gemeinen 

Volke von „Schau in den Topf“ ab, da er doch 

offenbar von dem vorbeyfliessenden Bache Dobscha 

oder Dobösiua (slawisch), dessen_Najne iß Urkun- 
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den früher als der Name des Städtchens vorkommt, 

die Benennung erhalten hat. Ue.br die Erbauung 

der Städte in der Zips theilt Hr. Cr die Data mit, 

die er in alten Chroniken gefunden hat. Leibitz 

war schon 1204 von Deutschen bewohnt, Wallen- 

dorf erhielt schon 1243 die Stadtfreyheit, Leutschau 

ist. 1245 erbaut worden, Scbmegen ist 12,54/ mit 

Privilegien versehen worden, Käsmark erhielt seine 

Freyheiten 1269 3- W- Von den deutschen und 

slawischen Mundarten in der Zips sagt der Verf. 

nichts Befriedigendes. Mehr über den Zipser Dia- 

lect erfährt man aus Johann Generßich’s und Ru- 

mi’s Zipser Idioticis in dem Jahrgänge igo4 der 

Zeitschrift von und für Ungarn. Gut ist inzwi¬ 

schen die Bemerkung des Verfs. S. 1x7: „Es wäre 

zur genaueren Bestimmung der hiesigen Zipser Ko¬ 

lonien dienlich, wenn jemand den Dialect der 

Strassburger Gegend untersuchte. Denn ich finde, 

wenn mich mein Manuscript nicht täuscht, dass 

die Zipser Kirchen in den ersten Jahrhunderten 

der ungarischen Monarchie ihre Priester von Strass¬ 
burg bezogen haben.“ Das Manuscript, das der 

Verf. nicht citirt, ist die Leutschauer Chronik von 

Caspar Hain. Die hieher gehörige Stelle steht ab- 

gedruckt in dem Magazin für Geschichte, Statistik 

und Staatsrecht der österreichischen Monarchie 

(Göttingen, bey Vandenhoek und Ruprecht), erster 

Band, S. 230. Der ungarischen Nationalsprache 

sind viele Zipser kundig, sie wird aber in keiner 

Ortschaft der Zips von allen oder nur den meisten 

Einwohnern gesprochen. 

Dritter Abschnitt. Alte Geschichte der Stadt 

Käsmark. Rec. führt daraus nur Folgendes an. Ob 

Käsmark schon in den ältesten Zeiten zum Zipser 

Bund gehört habe, oder erst später aufgenommen 

worden ist, weiss mau nicht mehr gewiss; die 

Urkunde des Königs Bela IV. vom J. 1269 scheint 

die Käsmarker zuerst den übrigen Deutschen in der 

Zips gleich zu stellen, und sie dem Zipser Cornes 

terrestris unterzuordnen. Sie heissen in dieser Ur¬ 

kunde, deren Inhalt der Vf. S. 120 mittheilt ho- 

spites de Kasmark in Scepus. Im J. 1270 w,urde 

das Gebiet der Stadt Käsmark durch den Probst 

Thuruch (von Thurotz) abgemarkt, der entweder 

ein Magyar oder doch ein Liebhaber der ungari¬ 

schen Sprache war, weil er die deutschen Namen 

der Flüsse, Bäche u. s. w. in ungarische, und zwar 

zum Theil sehr ungeschickt und lächerlich amwan¬ 

delte, z. B. Dittelbrunn in Dedistlo - Potoka u. s. 

W. Daraus folgt nicht, wie der Verf. S. 95, ohne 

historische Gründe anführen zu können, vermu- 

thet, dass in der Zips auch Nationalungarn in 

grösserer Anzahl wohnten. Im Jahr 1271 ertheilte 

oder erneuerte vielmehr der ungarische König Ste¬ 

phan V. allen Zipser Sachsen grosse Freyheiten. 

Sic durften einen eigenen Grafen als Richter aus 

ihrer Mitte wählen, sie durften auch ihre Priester 

selbst wählen u. s. W. (S. 131). In den Kriegen 

I>8*] 



Stück. 459 XXVIII. 

zeichneten eie sich damals als Beschützer der Kö¬ 
nige durch Tapferkeit aus. Durch die Könige 
Karl Kobert und Ludwig I. wurden die Zipser 
Freyheiten bestätigt (vom letzten 1342). Vom Kö¬ 
nige Ladislaus dem Humaner erkauften die Käsmar¬ 
ker einen Theil ihres Gebiets mit Geld (S. 157). 

Vierter Abschnitt. Von 1400. Zeugniss des 
Königs Siegmund von der Treue der Stadt Käsmark 
1404* Die Iiäsmarker blieben dem König Siegnound 
treu ergeben, als die Böhmen unter ihrem Könige 
Weneeslaus in Ungarn eingefallen waren. Diess 
gestand er? als er sich im Jahr 1404 in Iiasmark 
aufhielt, und ihnen wegen ihrer Treue den König- 
lieben Zins aut 12 Jahre erliess. Damals wurden 
die Mauern und Gräben der Stadt wieder herge¬ 
stellt. — Im Jahr 1410 kamen in Käsmark der 
JAaiser und König von Ungarn Sigismund, der Kö¬ 
nig von Polen Vladislaus lind der Grossfürst von 
Litthauen Alexander Withavvdus zusammen, und 
schlossen einen Freundschaftsbund zur gegenseiti¬ 
gen Verfheidigung ihrer Besitzungen. 1412 kamen 
die Könige Sigismund und Vladishnv in Lublau 
zusammen, und der geldbedürf tige Sigismund ver¬ 
pfändete dem Könige von Polen 13 zipser Städte 
(der Vcri. sagt S. /±6 irrig, 14) sarnmt den Ort¬ 
schaften Podolinecz oder Pudlein und Lublo für 
57000 Schock breiter böhmischer Groschen. Der 
Werth dieser 57000 Schock wird sehr verschieden 
angegeben, Dobner schätzt diese Summe auf 
340000 fl., Bel auf QQQcto fl., Hr. Genersich einen 
altem Zipser Familienbuche zu Folge auf 60906 un¬ 
garische Gulden (S. 147 )• Kecensent ündel dage¬ 
gen in der Leutschauer Chronik (Siehe das oben 
citirte Magazin S. 257) folgende Schätzung, die ihm 
die richtigste scheint: „nie Summe macht 98*8°° Ü* 
Münze, all wegen 05 Groschen für 1 Kfir. gerech¬ 
net, das macht 89000 Keichstkaler.“ Im Jahr 1423 
kamen diese Könige wieder in Käsmark zusammen, 
um inre Streitigkeiten wegen der Kreuzritter aus¬ 
zugleichen. Als sie bey Schramowitze von ihren 
Pferden abstiegen, reichten sie einander die Hände 
und umarmten sich. (Lin Gegenstück zur Umar¬ 
mung der Kaiser Napoleon und Alexander in un- 
sern Zeiten!.) Sigmund versprach die Kreuzritter 
zur Haltung des Friedens von Melno zu nöthigen, 
und Vlädislavy machte 6ich verbindlich, i dem Kai¬ 
ser mit 30000 Mann wider die Hussiten beyzuste- 
hen. ^ in Käsmark wurde der in Lublo geschlossene 
Friede erneuert und unterschrieben. 1433 überfie¬ 
len 20000 Hussiten die Stadt Käsmark, plünderten 
sie, und führten die vornehmsten Einwohner als 
Gefangene davon. Damals verlor Käsmark sein Stadt¬ 
archiv. 1599’ 1419 und 1434 wurden die Freyhei¬ 
ten der Stadt durch Sigmund erneuert und vermehrt.' 
144° kam üer polnische König Vladisjaw, der die 
verwittwete Königin von Ungarn, Elisabeth, heyra- 
then wollte, nach Käsmark, v*'o ihn viele ungarische 
Magnaten mit Freude aufnahruen und zum König er- 
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klärten. Wladislaw macht die Anstalt, dass die übri¬ 
gen 23 Städte der Zips unter dem Comitat stehen und 
der Lomes parochialis seinen Sitz in Käsmark haben 
solle, was aber nicht erfolgt ist. Johann Giskra von 
Brandeis, Freund der Königin Elisabeth erobert 1441 
Käsmark und die übrigen Zipser Städte, und füllt 
sie mit böhmischen Hussiten an. Da Käsmark dem 
Giskra besonders bey seinen Unternehmungen gegen 
Polen ein sehr wichtiger Ort schien, so bestätigte er 
im J. i447 die Freyheiten dieser Stadt. Der König 
Matthias Corvinus macht den grossen Helden Emrich 
Zapolya, dtr ilim gegen die Böhmen die wichtigsten 
Dienste geleistet hatte zum Erb■ Obergespann von 
Zips, und schenkt ihm die Einkünfte verschiedener 
Städte, unter welchen auch Käsmark war, 1462. 
Dieser Umstand wurde eine neue Epoche für die 
Stadt Käsmark, die einen gegen 200 Jahre lang fort¬ 
dauernden Kampf herbey führte. Trotz der Schen¬ 
kung an Zapolya blichen Käsmarker im Besitz ih¬ 
rer Territorial- und bürgerlichen Freyheiten, einer 
freyen Gerichtsbarkeit, der Handlungsrechte und al¬ 
ler übrigen ihnen von den ungarischen Königen er.- 
theiiten Privilegien: nur den Zins den sie bisher 
dem König zahlte, sollte sie in Zukunft seinem 
Liebling Zapolya zahlen. Aber unter verschiedenen 
Vorwänden geschahen bald Eingriffe in die Rechte 
und Freyheiten der Käsmarker. Emrich Zapolya 
suchte übrigens das Aufkommen der Stadt , durch 
den Handel zu befördern, und. verschaffe den Käs¬ 
marker Handelsleuten durch seine Verwendung beym 
Könige die Befreyung von dem Dreissigst. 

Fünfter Abschnitt. Von 1500. Fortgesetzte Ge¬ 
schichte des Zäpolyaschen Verhältnisses zur Stadt 
Käsmark.. Die Stadt Käsmark huldigt zuerst dem 
Gegenkönig Johann Zapolya (Fürst von Siebenbür¬ 
gen und Grat in der Zips), dann dem Könige Fer¬ 

dinand I. 1528* I™ 1551 führten die Iiäsmarker 
mit dem Leutscbauern einen Krieg, der durch die 
Gelderpressungen und Grausamkeiten des Caspar 
Szeredi, König]. Hauptmanns in Leutschau veran¬ 
lasst wurde. i533 machte der Ferdinandische Ge-, 
neral Katzianer mit Zapolya’s Anhänger Hierony¬ 
mus Laszky in Käsmark Frieden, hu J. 1571 nahm 
Albert Laszky, Palatin von Siradien 10000 fl. von 
Johann Emeber, General • Capitain in Oberungarn 
auf, wofür er ihm das Schloss zu Käsmark summt 
den dazu gehörigen Gütern verpfändete. Laszky 
nahm von Kueber immer mehr Geld auf, so dass 
schon 1577 die Schuld auf die verpfändeten Do¬ 
mainen Käsmark und Schavntk bis auf 42000 fl. 
gestiegen war. Rueber gerieth selbst in Geldnatii 
und überJiess im J. 1579 Käsmark sarnmt Sciuunik 
dem Sebastian Tököly für 42000 11. mit dem Pfand¬ 
recht, welches er von Laszky hafte. Dieser TököJy 
war durch Pferdehandel reich geworden und hatte 
sich den Adel zu verschaffen gewusst. . TököJy blieb 
im Besitze des Schlosses Käsmark, da weder iiueber 
noch Laszky ihn zu der festgesetzten Zeit befriedi- 



XXVIII. Stück. 44.1 

gen kennten. Ein arges historisches und geogra¬ 
phisches Vergehen hat der Verf. S. 292 begangen, 
Wo er anstatt der Festung Gyurgyewo oder Dschurd- 
schu in der W'alachey Georgien (in Asien) anführt. 
Sebastian Tököly suchte die Käsmarker auf alle Art 
zu kränken und zu unterjochen (S. 297 fg.). Er 
beunruhigte sie in allen ihren Privilegien , liess 
durch seine Bedienten in den bürgerlichen Häusern 
Gewalttätigkeiten airsüben, und die darüber kla¬ 
genden Bürger au Gelde strafen oder in die Gefäng¬ 
nisse werfen. Er ging so weif, dass er auf die 
Vorstellung der Bürger, sie würden sich über diese 
ungerechte Behandlung bey Seiner Majestät be¬ 
schweren, trotzig antwortete: „ dass ihm Seine Ma¬ 
jestät nichts zu befehlen habe; er sey König, Ge¬ 
neral, Kammer und Privilegium der Stadt (S. 29g). 
Fruchtlos war die Reelamation der Käsmarker bey 
Ilofe; 1 ököly achtete weder die Commission des 
Königs Rudolph, vor welcher er erscheinen sollte, 
nach Rudolph s Zuschriften. Im J. 1600 wiithete 
die Pest in der Zips. In Käsmark starben 1500 
Personen. 

Sechster Abschnitt. Geschichte von 1600. Durch 
den Bocskai’schen Krieg litt die Grafschaft Zips sehr. 
Der den Käsmarkern so furchtbare Sebastian Tököly 
starb den gten Februar 1607. Er war ein eifriger 
Beförderer der evangelischen Religion. 1603 wur¬ 
den den Käsmarkern auf dem ungarischen Reichs¬ 
tage^ ihre .Stadtprivilegien bestätigt, welche Confir- 
mation ihnen 1000 ü. kostete. Im J. 1610 übertrug 
Johann Rueber von Pixendorf und Grauenwerth 
seine und seiner Familie Erbgerechtigkeit auf das 
Schloss Käsmark und dessen Güter dem Grafen Ste¬ 
phan Tököly für 13000 fl. ln der Erzählung der 
böhmischen Unruhen unter Fiudolph und Ferdinand 
nennt unser Verfasser den neuen böhmischen König 
Friedrich, Churfürst von der Pfalz, S. 56g, sonder¬ 
bar genug Herzog von Heidelberg (l). Im J. 164,5. 

grassirte in der Zips wieder die Pest, an der in 
Leutschau 2214 Personen, in Käsmark 572 starben. 
Der Graf Siephan Tököly behandelt die Käsmarker 
so halt und grausam als sein Vater. Er behauptete, 
die Bürger wären seine Sklaven, über deren Leben 
und Güter Tr gebieten könne. (S. 376) Lange sol- 
licitirten die Bürger bey Hofe fruchtlos um Hülfe. 
Ini J. 1643 wurden die Gewalt thaiigkeiien, deren 
man den Grafen Stephan Kököly und seine beyden 
Söhne, beschuldigte, durch eine rem Index Curiae 
Grafen Paul Ralfy angeordnete Conimis.6ion unter¬ 
sucht und von Zeugen bestätigt. Um sieh den Be¬ 
sitz von. Häsmark zu sichern , oil’erirte Graf Tököly 
Seiner Majestät für das königliche Recht und die 
gewöhnlichen laxen 25000 fl. Allein die Pressbur¬ 
ger naminer stritt aus wichtigen Gründen dagegen 
und ^vertheidigie die Stadt aufs beste. Auch die 
ungarische liofnammer empfahl Seiner Majestät die 
Erhaltung dieses Peeulii regii. Ferdinand III. schick¬ 
te yüne Commission ab, .die Tüköly's Prätensionen 
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für nichtig und unbegründet erklärte und ihm Lies 
das Recht auf den königlichen Zins zusprach. Der 
König verlangte für die Erlassung der von den Käs- 
markern bisher zur ungarischen Kammer erlegten 
Taxe die Auszahlung von 4.0000 fl. in zwey Ter¬ 
minern Die Stadt drang auf völlige Befreyung und 
trug nicht allein diese 40000 fl., sondern noch aus¬ 
serdem 160000 fl. zu diesem Endzweck an. Der 
Kaiser"nahm die 200000 fl., an. Dem Grafen Tököly 
Wurden für sein prätendirtea Riecht an die Stadt 
50000 fl. zugesagt, so wie die rückständigen Zinsen 
mit 10000 Ducaten , und überdies» tfß- Häuser in 
der Scüiossgasse, verschiedene Maierhöfe, Mühlen, 
Gärten, Wälder u. s. w. überlassen. Auch wurde 
die Siadt verpflichtet, wegen ihrer Befreyung und 
Aufnahme unter die königl. freyen Staute 140000 11. 
zu zahlen, die jedoch nach der Zeit auf 70000 fl. 
herabgesetzt wurden. Diese Befreyung der Stadt, 

die in den Jahren 1649 u* *65° beschlossen wurde, 
kam noch nicht gleich zu Stande. Stephan Tököly 
untersenrieb zwar dt-n am £2\ April in Wien zu 
Stande gekommenen Gontract und empfing am 10. 
August die erste Zahlung mit 10000 fl., aber er 
starb am 1. Nov. 1651 (interessant ist seine Biogras 

pliie, die S. 457 — 4^3 Steht) u. sein Sohn, der jün¬ 
gere Stephan Tököly verhetzte den Wiener Contra et 
durch neue Gewaltthätigkciten. Ferdinand Ul. sandte 
im Jahr 1652 neue Commiss-wien zur Beylegung 
der Streitigkeiten. Diese beschlossen : dass der 
Wiener Cowtract nach allen seinen Pmicten1 und 
Clausein gehalten, die ganze Schuld an die Herrn 
I ököly noch in demselben Jahre entrichtet, und 
ihnen ausserdem ein gewissas Ackerland abgetreten 
werden solle. Da haben die Bürger ihre silbernen 
Knöpfe, und was sie sonst von Silber und Gold 
hatten,, zusamm enge tragen und ihre Schuld entrich¬ 
tet. Ein schöner Zug von bürgerlichen Patriotismus 
und edlem Freyheitssinn! Die an den Hof abeutra- 
gende unerschwingliche Summe wurde in Rücksicht 
auf den ruinirten Zustand der Stadt auf 50000 fl, 
herabgesetzt. Am letzten Januar 1655, wurde end¬ 
lich das Freyheitsuiplom ausgefertigt, in welchem 
die Stadt Käsnaark mit völliger Beseitigung des vor¬ 
gegebenen Rechtes deUTökolisehen Familie und al¬ 
ler bisherigen Missbrauche, in ihren alten Rechten 
und Jreyheiten aufs neue bestätigt, und namentlich 
unter die der Krone Ungarns eigonthürnlichen Städte 
aufgenommen wurde. Andererseits bestätigte Ferdi¬ 
nand III. auch dein Grafen Stephan Tököly den Be¬ 
sitz des Schlosses und der dazu gehörigen Güter. 
1663 wüthete iil Kä6mark und andern Zipser Ort¬ 
schaften die Pest. Im J. 1670 schlug sich ^Stephan 
Tököly auf die Seite des Rebellen Franz Tlakoczy. 
Er ward auf den Arver Schlosse vom General Heisier 
belagert und starb während der Belagerung. Am 
ig. December wurde auch das Tökölysche Schloss 
in Käsmark sammt den dazu gehörigen Gütern dem 
königl. Fiscus unterworfen. Nachdem das Vcrdam- 

mungsurtheil über den Grafen* Stephan Tököly und 
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«eines Erbe» gefällt WOräeri war: meldete sich *,m 
6. Nov. a6?a der Abgesandte der Stadt Käsmarli, 
Marti» 'Ni’kasy., .dass die Stadt die Zusicherung und 
Schenkung darüber habeA dass, wenn einst das 
Schloss Käsmark mit seinen Appertinenzien an den 
königl. Fiscus fallen sollte, alles und jedes, was, 
vermöge des Wiener Contracts, von ihr abgerissen 
worden, ihr wieder zurückgegeben werden solle. 
Es erfolgte hierauf »ine vom Kaiser Leopold I. am 
i5te» Januar 1672 veranstaltete Untersuchung, die 
zum Vortheil der Käsmarker ausfiel. Doch betrach¬ 
tete man noch immer das Schloss als einen ade- 
lichen Sitz, und übersähe den wichtigen Pu net, 
dass es offenbar auf dem Grund und Boden der 
Stadt erbauet war. In dem neuen Kriege 1672 
wurde man in Käsmark so sehr von der Furcht 
beherrscht, dass man täglich das heilige Abendmahl 
austheilte. 1678 ward Emrich Tököi.y, der sich 
bisher in Siebenbürgen aufgöhilten hatte, nach dem 
Tode des Wesselenyi zum Oberhaupt der. .ungari¬ 
schen Malcontenten gewählt uiid führte einige Jahre 
gegen den Kaiser Leopold mit abwechselndem Glücke 
Krieg. Käsmark hatte kaiserliche Besatzung, litt 
aber doch durch die in der Zips herumstreifenden 
Kurutzen. Im Jahr iGöö floh Tököly, da seine 
Kurutzer meist überall geschlagen worden waren, 
jn die Türkey. Er wurde i6ß7 auf dem Reichs¬ 
tage zu Pressburg saimnt seinem Anhänge proscri- 
birt und seine Güter dem königlichen Fiscus zuge¬ 
sprochen. Obgleich Leopold der Stadt Kä&mark im 
Jahr 1686 von dea Tökölyschen Gütern alles wie¬ 
der gab, was ihr vorhin-gehörte und den Con- 
tract mit de* Tökölyschen Familie vernichtete, so 
setzte er ihr doch durch den Verkauf des Schlosses 
an den Grafen Ferdinand Rueber einen neuen Scbloss- 
herrn an die Seite. Bey der Uebergabe des Schlos¬ 
ses an Rueber 1088 protestirte die Stadt, in wie 
fern diese Dehergabe ihren Rechten präjudicirlich 
W'äre. Rueber gerieth auch bald in Zwistigkeiten 
mit der Stadt, da er eie zu beeinträchtigen anfing, 
und die Stadt musste .ihm in einem Vergleiche 

manches abtreten. 

Siebenter Abschnitt. Geschichte von 1700. 
Nach dem Tode des Grafen Rueber kaufte die Stadt 
Käsmark jun Jahr 1701 von den Ruebexischen Erben 
das Schloss sammt .allen Schlossgütern für ioqooo fl. 
durch Vermittelung der ung*ri»chen IJofkanzley und 
königlichen Hofkammer. Im Jahr 1703 musste sich 
Käsmark aus Mangel an Munition an die Räkoczia- 
«er ergeben. Die Zipser Gespannschaft litt sehr viel 
in dem Rakoczyschen Krieg. In unsern Zeiten klag¬ 
ten die Preussen über die gute Beköstigung, die 
sie den französischen Soldaten reichen mussten, al¬ 
lein unser Verf. erzählt S. 54.6, dass im Jahr 1709 
der evangelische Pfarrer zu Lomnitz vier bey ihm 
einquartirten Husaren täglich zwölf Speisen , und 
an den Fasttagen achtzehn Speisen auftragen lassen 

»uwu. loa December 1709 ward Käenawk vm de« 
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kaiserlichen Truppen belagert und eingenommen, 
und den Bürgern die Amnestie püblicirt. 1710 wü- 
thete in Käsmark die Pest , so dass der grösste Theil 
der Einwohner ausstarb. 1717 erhielten die Käs¬ 
marker eine‘Quittung für die nun ganz abgetragene 
Summe an die Rueberischen Erben. Allein die 
pressanten Zahlungstermine hatten verursacht, das« 
die Güter theil weise versetzt oder verkauft, auch 
sonst Gelder aufgenomraen werden mussten. S. 609 
erzählt .uns der Verf. ein Mährchen von einer Pest¬ 
wolke, die im Jahr 1741 ein Käsmarker Bürger 
zwischen dem Bodrogh und der Theiss gesehen ha¬ 
ben soll , worauf dann die Pest ausbrach. Wie 
kann doch der Verf. -solche Ungereimtheiten glau¬ 
ben ? Die Pest entsteht nicht durch Pestwolken 
und Pestnebel, sondern durch Ansteckung von in- 
ffeirten Personen und Sachen. Gegen Pestwolken 
und Pestnebel, wovon uns unsere Grossmüttcr viel 
zu erzählen wissen (aber eredat Judaeus Apella!) 
würden die Quarantaine-Anstalten nichts helfen, 
durch welche die Pest in Europa auf die Türkey 
beschränkt .worden ist. 1755 feyerte die Stadt Käs¬ 
mark ein Jubiläum wegen der von Ferdinand III. 
vor hundert Jahren erneueten Freyfaeiten. 1756 
war in Käsmark eine grosse Feuersbrunst, deren 
Urheber ein Mordbrenner war, der entdeckt und 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. i779» 
1787 und i8°8 waren in Käsmark auch grosse 
Eeuersbrünste. Im Jahr 1787 blieben nur 88 Häuser 
unversehrt und der Schade belief eich auf 435000,fl. 
Im Jahr 1799 war in Käsmark wegen der durch 
den Käsmarker Freyherrn von Kray eingenommenen 
Festung Mantua in Italien ein grosses Freudentest, 
das allerdings von dem Patriotismus der Käsmarker 
zeugt. Indessen sieht Recemcnt nicht ein, wie der 
Verf. die damals veranstaltete Illumination für einen 
Beweis der steigenden Cultur in Käsmark anseben 
kann. Wenigstens sind die von ihm treulich mit- 
getheilten transparenten deutschen Verse, die man 
damals las, so beschaffen, dass sie die Käsmaxker 
im. sechszehnten Jahrhunderte schon so gut (oder 
vielmehr eben so schlecht) gemacht hätten, z. B. 
S. 630: 

,, Heut können wir o Brüder prahlen 
In süsser lieber Vaterstadt, 

Wo Gott uns unter andern Allen 

So einen Held gegeben hat, u. s. w.u 

Die Stadtrichter von Käsroark hat der Verf. am 
Ende eines jeden Abschnitt« angeführt. 

Im ziveyten Theil enthält der folgende achte 
Abschnitt (S. 1 bis 69) Biographien berühmter Män¬ 
ner der Stadt Käsmark. Hier sind aber übergan¬ 
gen die berühmten Männer, deren Lebensbeschrei¬ 
bungen in der politischen und Kirchengeschichte 
Käsmark’s Vorkommen, und der General-Feldzeug¬ 
meister Kray, dessen Lebensbeschreibung der letzte 

Abschnitt im Detail enthält« In diesem achten Ah- 
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schnitte kommen freylicli auch solche Männer vor, 
die ausser Käsmark nur als Dii minorum gentium 
angesehen werden können. Wahrhaft berühmte 
Männer sind indessen : Christoph von Schwendy, 
k. k. Hauptmann, Sigmund Mösz, David Fröhlich, 
(1600 in Käsmark geboren) k. k. Mathematikus für 
das Königreich Ungarn, ein fruchtbarer geographi¬ 
scher und mathematischer Schriftsteller, Bartholo¬ 
mäus Bertram, ein guter Chemiker und Botaniker, 
Christian Augustini ab Hortis, Hofarzt und Aula« 
familiaris Ferdinande II. und III. und Erfinder des 
karpatischen Balsams, Samuel Augustini ab Hortis, 
Prediger zu Georgenberg u. Michelsdorf und topogra¬ 
phisch-naturhistorischer Schriftsteller, Johann Ser- 
pilius ein Jurist und Schriftsteller (in seiner Lebens¬ 
beschreibung muss S. 22 anstatt 1951 gelesen wer¬ 
den 1651), Daniel Fischer, Doctor der Medicin 
und Arzt zu Käsmark, ein fruchtbarer Schriftsteller 
(-{- 1746), Johann David Perlitzky, Doctor der Me¬ 
dicin und Arzt zu Käsmark, Mitglied der könig¬ 
lichen Gesellschaft in Berlin und kaiserlichen Aka¬ 
demie der Naturforscher, auch ein fruchtbarer 
Schriftsteller, Paul Kray, k. k. Ingenieur (verfer¬ 
tigte eine gute chorographische Cliarte von der Zips 
und starb 1720), Michael Pfeiffer, Doctor der Me¬ 
dicin und Arzt zu Käsmark (geboren 1.721), ein 
geschickter Chimiker, Johann Sigmund Kraj.zell, 
Doctor der Medicin und Physikus der Zipser Ge¬ 
spannschaft und der Stadt Käsmark (-)- i76b)> Paul 
Topertzer von Todtenfeld, k. k. Hauptmann, ein 
Held im siebenjährigen und im französischen Kriege 
(er fiel vor Mannheim 1796), Martin von Schwart- 
nejr, Professor der Diplomatik und Heraldik an der 
Universität zu Pesth. 

Neunter Abschnitt. Zipser und namentlich 
Kasmarker Kirchengeschichte sammt der eingeweb¬ 
ten Geschichte der Küsmarker Schulen. Recensent 
hebt folgende Data aus. <Im J. 1204 ist die Frater- 
nitas XXIV. Regalium Pastorum in der Zips errich¬ 
tet worden. Die Pastoren oder Parochi stunden 
unter einem von ihnen gewählten Senior oder De- 
can, bey welchem sie oft zu Berathscblagungcn 
zusammen kamen. Sie hatten das Recht des Zehn¬ 
ten, welches in Käsmark nie im Gebrauch war, 
weil es nicht zu den XXIV. königlichen Städten 
gehörte. Die Zipser erhielten einige Zeit lang ihre 
Plärrer von Strassburg aus, im J. 1212 aber haben 
die Strassburger Priester den Zipsern (nicht b!o6S 
den Wallendorfern, wie der Verf. S. 73 sagt) frey 
gelassen, sich selbst Geistliche zu wählen. Schon 
frühe gab es in der Zips eine Menge Klöster. Die 
ältesten Mönche in der Zips waren unstreitig die 
Cruciferi oder die Brüder vom heiligen Grabe zu 
Jerusalem, ein mächtiger Orden, der im J. 1343 
in Käsmark eine Kirche mit den dazu gehörigen 
Einkünften erhielt. Sonst waren in den ältesten 
Zeiten in der Zips die Orden der Cisterzienser, 
Carthäueer und Benedictiner in grossem Ansehen, 

34« 

Der Kaiser Sigmund ertlieilte dem Zipser Probst 
alle Rechte und Vorzüge eines Bischofs, welche 
Rechte endlich der Pabst Pius II. mittelst einer 
Bulle 1459 bestätigte. Der Pabst Leo X. hob zwar 
diese Bull* 15*3 suf, aoer der Pabst Johann Hor¬ 
vath de Lomnitza reiste selbst nach Rom und er¬ 
hielt 1515 seine verlornen Rechte wieder. Um 
das Jahr 1449 hatte sich die hu6sitische Lehre in» 
der Zips schon stark ausgebreitet und mehrere Pfar¬ 
rer reichten im Abendmahl den Communicanten 
den gesegneten Wein. Luthers Lehrbegriff wurde 
in Käsmark zuerst im J. 1529 durch Andreas Fi¬ 
scher (welchen man für einen Wiedertäufer ausgab) 
und bald darauf durch den Käsmarker Plsban Georg 
Leutscher ausgebreitet. Dieser copulirte im J. 155Ö 
den Bierbrunner Pleban Andreas Kerl mit einem 
14jährigen Mädchen. Der Zipser Probst Johann 
Horvath dachte selbst über die Priesterehe «ehr 
frey und heyratliete endlich selbst im J. 1544 ein 
junges Mädchen aus Leutschau. In kurzer Zeit 
erklärte sich fast der ganze Klerus in der Zips für 
Luther’s Religionslehre. Der Nachfolger Horvath’a 
in der Zipser Probstey (Horvath hatte sie nach sei¬ 
ner Heyrath freywülig niedergelegt) hielt den Fort¬ 
gang der Reformation in der Zips nicht auf, wel¬ 
che durch die Ortepfarrer selbst eingeführt wurde. 
Im J. 1557 war Laurentius Serpilius (.Melanchthon’s 
Schüler und Hausgenosse in Wittenberg) Senior 
der Zipser Fraternität unter dem katholischen Zip¬ 
ser Probst und Waitzner Bischof Blasius de Peter- 
waradin,. der die Geistlichen seiner Dioecese nach 
Belieben heyrathen und sich von den lutherischen 
Parochis das Cathedraticum bezahlen Hess. Ueber- 
Laupt waren sehr viele Prälaten unter Ferdinand I, 
so wie der König selbst, tolerant und friedliebend. 
Wäre diese Foleranz in Ungarn geblieben, so wäre 
in kurzem beynahe ganz Ungarn zu Luther’s Re¬ 
formation gewandt worden. Die Concordienformel 
ward in der Zips fast einstimmig verworfen. Im. 
I- 1583 stritt man sich in der Zips heftig über den 
neuen Gregorianischen Kalender, welchen der Bi¬ 
schof und Probst, Gregor Bornemisza auch den evan¬ 
gelischen Pfarrern zuschickte. Im J. 1534 kamen 
vom Kaiser Rudolph geschärfte Befehle wegen der 
Annahme dieses Kalenders, und der Probst drang 
nun im Ernst darauf, ihn anzunehmen. Nach ei¬ 
nigen fruchtlosen Protesfationen nahmen ihn auch 
die Evangelischen in der Zips an. Auch in der 
Zips wurden im löten Jahrhunderte viele evange¬ 
lische Pfarrer des Cryptocalvinismus beschuldigt 
(namentlich Sebastian Lani zu Käsmark) und da¬ 
durch heftige Streitschriften veranlasst. Schon uuu. 
diese Zeit blühte die evangelische Schule zu Käs¬ 
mark und es wurden in ihr bereits die Beredsam¬ 
keit, Poesie, Theologie, auch die griechische Spra¬ 
che und die Mathematik docirt. Martin Petho, 
Grosswardeiner Bischof üncFseit 1,538 Zipser Probst, 
nachher auch Erzbischof von Kolocsa, machte den 
ersten Vernich, den Protestanten in der Zip» di« 
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Kjr hsi: »■tgzuseximen, der ilpn aber missglückte. 
Xte j. 1610 wurden clw .Privilegien; der XXiV. Re-, 
.alium 'Pastorum in 8er Zips von dem Palatin 

Thürao liesfcSMigf. 1614 ward Petrus Zabelerus, 
evang. Pfarrer in Leufscban aum er;tcn .yuperinten-. 
denten der 5 freyen Städte in: Oberungarn, erwählt 
und bestätigt.. 1626 wollte der Zipser Probst La- 
drslaus Hoszuthoti eine ihm von dem Graner Erz¬ 
bischof aufgetragene Kircheuvisitation anstehen, sie 
•yyurde aber nirgends zugelassen. Im J. 166s wur¬ 
den in der Kaschauer Synode die evangelischen 
Geistlichen der Stadt ■■ Käsmark in die Fraternität 
der 5 königlichen freyen Städte aufgenommen. Der 
Graf Stephan Csaky macht 1667 mit Vertreibung 
der evangelischen Geistlichen in der Zips den An¬ 
fang. 1673 wollte der Zipser Probst und Bischof 
Georg Barsony auf Befehl des .Kaisers Leopold s l. 
unbeachtet der Protestationen der Käsmarker die 
evangelische Kirche zu Käsmark visitiren, allein 
die Weiber rotteten sich zusammen , versperrten ihm 
unter grossem Wehklagen den Zutritt zur Kirche 
und aus ihrer Mitte kam ein Stein geflogen, so dass 
sich der Bischof wegbegeben musste, worauf die 
Weiber einige Zeit lang bey der Kirche ordentliche 
Wache hielten. (S, 197) Allein bald darauf kam 
der Graf Vulkra als Leopold’s Pleni potential r und 
die Evangelischen mussten ihre 'Kirche den Katho¬ 
liken einräumen. Nun kam der Zipser Probst zu¬ 
rück, weihte die Kirche ein und übergab sie den 
Pauliner Mönchen. Dennoch hielten die Evangeli¬ 
schen zu Käsmark noch bis 1674, 16 März, auf dem 
Bathhause ihren Gottesdienst. Da in diesem Jahie 
aie Käsmarker Prediger vor dem Judicium delega- 
tum extraordinarium zu welchem alle protestanti¬ 
sche Geistliche und Schullehrer citirt wurden, nicht 
erschienen, wurden sie ob non comparitior.cvi es 
Landes verwiesen. Im J. i687 wurde den Evange¬ 
lischen zu Käsmark der Gottesdienst in einem I ri- 
vathause erlaubt. Unter den Käsmarker evangeli¬ 
sch«« Rectorem im i7ten Jahrhundert Zeichneten 
sich aus: M. David Prälorius und Wenceslaus Jo- 
bannides. Im J. 1706 übergaben Räkoczysche Com¬ 
missarien den Evangelischen zu Jaasmark die ihnen 
abgenommeii© grosse Kirche, ahein die Ivaiseilichen 
nahmen sie ihnen bald wieder weg. Berühmte 
Rettoreu des Käsmarker evangelischen Lvceums im 
igten Jahrhunderte waren: Georg Bohusch (fi7C2), 
Georg Bücholtz der jüngere (fir57), ein fruchtba- 

rer Schriftsteller, Joseph Benzur (fi784) erin vor' 
treflicher politischer Schriftsteller, Johann Korlow- 
szky (gestorben als Pmctor des Collegiums zu Epe¬ 
ries), ° Adam Podkoniezkv, oer dieser berühmten 
Schul an st alt noch vorsteht und im historischen, sta¬ 
tistischen ' und politischen Fache wohl bewandert 
ist, " Als Conrectoren zeicbm.en sich aus die noch 
lebenden Schriftsteller: Martin von Schwartner, 
Christian Geiiersich, Johann Gcneis,ch (auch ge¬ 
genwärtig noch Professor der Beredsamkeit und 
ichönen Wissenschaften), als Professoren der Phi¬ 
losophie , Christian Genersich, Andreas Krolovan- 

szky,• Joliaa,i von AshffBi und der jetzt afa»es!eilte 
Professur Daniel Mihalvik, unter Subrectoren 
Gregor Fabry, '.'Johaun Kr:obcl, Samuel Abliortis. ,Ja- 
gob Czieser, Thomas Maukscli. 

(Der Beschluss folgt.) 

R Ö MIS CHE AL TER TRÜMER. 

Römisches ^Bergrecht in allen Perioden des Berg¬ 

baues dieses Volks. Ein Versuch nebst einer Ver¬ 

mattung über die Bergwerksmünzen dieses Volks, 

VOtl M. Christian Gottlob Ela de, drittem (jetzt 

zvreytem) Lehrer am Gymn. zu Freyberg. Freyberg, 

b.Crazu. Gerlach, 1805. XVI u. 139 S. 8- (iogr.) 

Der Hr. Verf. hatte schon vor mehivren Jahren 
dieseu Gegenstand in einer Habilitations - Disputa¬ 
tion zu erörtern sich vorgenommen. Da er aber 
seinen Entschluss sich zu habil:Liren aufgab, so 
iührte er ihn in gegenwärtiger Schrift weitläufiger 
und gründlicher aus, wobey thrils die Beweisstel¬ 
len mit grosser Genauigkeit angegeben, theils Irthü- 
mer anderer Gelehrten berichtigt sind. Dem Verf. 
erlaubte ireylich seine übrige Beschäftigung nur 
wenige Müssestunden darauf zu verwenden. In ei¬ 
ner Einleitung wird eine kurze- Uebcf sicht der 
Rom. Kenntniss von Metallen, ihrer Benutzung, 
utnE den Veränderungen damit, inghichen der Orte, 
wo eie Bergbau hatten, gegeben. Die ganze Verfas¬ 
sung des reim. Bergbaues wird auf vier Fragen zu¬ 
rückgeführt, die in eben so vielen Capp. behandelt 
sind: 1) war Bergbau bey den Römern in der 
unumschränkten Benutzung des Grundeigenthums 
begriffen und wo? Hier w-Cfden 3 -Perioden fest¬ 
gesetzt: a) bis zum Ende des 2ten panischen Kriegs 
(Metalle gehöret! zum Grundeigentbutn) b) bis zur 
Regierung Tibers (die Rechte der -‘freyen Grundbe¬ 
sitzer dauern fort; in den Provinzen haben freye 
Römer Bergwerke, so wie andere der ganze Staat) 
c) bis zu Ende des abendländ. Kaisertlmihs, und 
der Gesetzsammlung Lco’s VI. im Orient (den Grund¬ 
besitzern wird ihr Recht keinesweges genommen.) 
2) in Avie viel (Hassen die Bergwerke abgctheilt 
werden müssen, nebst ihrer bestimmten Veriassür.g 
von Tiber an bis 476 und Leo VI. 3) von den Ar¬ 
beitern in den Bergwerken der Römer, und deren 
Verschiedenheit. 4) Von denen, welche über den 
Bergbau oder die Einkünfte desselben gesetzt M a¬ 
ren in den Zeiten der Imperatoren. Als Anhang 
ist S. 154 ff. eine Beschreibung der röm. Bergmün¬ 
zen ^d. i. solcher, auf welchen ein bestimmtes Berg¬ 
werk angegeben wirdjbey gefügt u. vermuthet, es wären 
Münzen gewesen, welche die Gevrerkschafteri zur 
Auslohnung ihrer Arbeiter schlagen durften. Die 
ganze Schrift trägt zur Aufklärung der Materie, über 
die wir so mangelhafte Nachrichten besitzen, sehr 
viel bey, und gehört zu den lehrreichsten in die¬ 
sem Fache. 
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Der Verf. -will in diesem W«rke dem angehenden 

Arzte nicht bloß ein treues und vollständiges Bild 
der wichtigsten Krankheitsfonnen und selbst ihrer 
bedeutendsten Varietäten und Complicationen ge¬ 
ben , um die in neueren Zeiten oft zu sehr ver¬ 
nachlässigte Diagnose der Krankheitsformen mög¬ 
lichst zu begründen, sondern auch, so w^eit unsere 
Kenntnisse reichen, das pathogenische Verhältnis 
aufzubellen suchen, die wichtigsten Urthe.ile älte¬ 
rer und neuerer Aerzte mit einander vergleichen, 
die ätiologischen Momente deutlicher und vollstän¬ 
diger, als es^bisher in Handbüchern geschah, dar¬ 
stellen, und endlich die wichtigsten Regulative für 
die Proguose andeuten. Hätte der Verf. die Schrif¬ 
ten älterer und neuerer Aerzte, die er, wie er ver¬ 
sichert, so sehr schätzt-, benutzt, um sich loszu- 
reissen von dem unfruchtbaren Felde einer Theorie, 
welches auch unter den Händen des tbätigsten Ar¬ 
beiters keine gedeihlichen Früchte tragen wird, so 
hätte er vielleicht etwas geliefert, was die Werke 
seiner Vorgänger übertreffen und zur Belehrung an¬ 
gehender Aerzte mehr als jene hätte empfohlen 
werden können. Dieses ist aber nicht geschehen- 
Die einzelnen Krankheitslormen sind zwar da, wo 

dem Verf. gute Muster Stoff in die Hände gegeben 
haben, in gutem und gedrängtem Style gezeichnet, 
allein diese und alle andern Materialien hat er 
nun dazu benutzt, um sie zu modeln nach den 
Grundsätzen einer Erregungstheorie, nach welchen 

der ganze Organismus betrachtet yfitd als sin ein- 
j&r*t$r Bund, 

faches, erregoares Ganze, wenn man gleich von 
einzelnen Systemen spricht. Der Verf. verwahret 
sich zwar gegen einen Einwurf, der seine Ansich¬ 
ten ira Allgemeinen trifft, indem er sagt: man solid 
den Tadel nicht allgemein stellen .u. -darauf gründen, 
üass er nicht von den Ansichten der Naturphiloso¬ 
phie •ausgegangen -sey , sondern ihm nach weisen, 
in wie fern er, von .seinem Standpunkte .aus be¬ 
trachtet, die Zweck«, .die er sich vorausgesetzt, 
•verfehlet habe. Denn bevor nicht der Widerspruch, 
der in den Ansichten und Erklärungen von .Kilian, 
Troxler, Markus, Walther herrschend ist, gehoben 
Wird , könnten unmöglich jene Grundsätze eine 
sichere Grundlage für die praktische Heilkunde ge¬ 
ben. Hierin stimmen wir dem Verf. vollkommeu 
bey; allein ist denn nur zu wählen zwischen den 
Ansichten der Varietät der Erregungstheorie , wel- 

f-kfi ^?err H. huldigt, und einer strengen Anhäng¬ 
lichkeit an die Grundsätze der Naturphilosophie? 
Kann man ohne diese sieh nicht erheben über die 
dem Organismus Gewalt anthuende Dyas von Sthenie 
und Asthenie, mit welcher man oft so verlassen 
an dem Krankenbette steht. — Freylich ist es 
leichter ein Handbuch der Pathologie zu schreiben, 
indem man alles unter jene Formeln generalisirt, 
als wenn man das Bekannte benutzen will, um 
mit Verstand zu individualisiren, nicht nach de» 
in die Sinne fallenden Symptomen allein, sondern 
nur durch sie geleitet nach den ihnen zu Grunde 
liegenden mannichfaltigen Veränderungen des Orga¬ 
nismus. Es ist nicht genug, dass man saget, ^es 
ist allgemeine Schwäche vorhanden, mit vorzügli¬ 
chen Leiden dieses oder jenes Systems; man muss 
auch bestimmen, in welchen Verhältnissen in den 
concreten Fällen auch all© übrige Systeme und Or¬ 
gane gemeiniglich zu einander stehen. Es ist nicht 
genug, dass man dieses von einer Krankheitsforra 
überhaupt allein angibt, man muss die Veränderun¬ 
gen .der Verhältnisse einzelner Gebilde, ihrer Kräfte 
und Mischung, so weit es nur möglich ist, auch 
während des Verlaufs verfolgen. Denn nicht, in¬ 
dem man «ach einer allgemeinen Formel curiret, 
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sondern indem man den individuellen Verlauf mit 
scharfem Blicke ergründet, heilet man rationell und 
glücklich. Eine solche Arbeit kann man aber nicht 
mit aus Büchern geschöpften Kenntnissen ausge¬ 
rüstet allein vollenden, es ist nicht das Werk we¬ 
niger Monate, ja es ist kaum das Werk eines Ein¬ 
zelnen. Denn da es noch so sehr an Vorarbeiten 
fehlt, so muss man mit vollständiger Kenntniss des 
bis jetzt schon über eine Krankheit Erforschten 
und mit ernstem, tiefforschendcm Blicke an das 
Krankenbette treten, um die innern Veränderungen 
des Organismus, bey einer jeden äussern Verände¬ 
rung zu ergründen. Die Wissenschaft hat aber, 
eelbst durch ein Fragment in diesem Geiste gear¬ 
beitet, mehr Nutzen, als durch ein ganzes System, 
durch ein weitläufiges Handbuch, in welchem das 
Bekannte an eine bis zum Ueberdruss wiederkeh- 
rende unhaltbare und unbewiesene Formel geknüpft 
ist. Dieses sind die Ansichten, welche uns leiten 
und welche nicht zulassen, dass wir den Stand- 
punct des Verfs. für denjenigen ansehen können, 
von welchem aus viel Gutes geleistet werden kann. 
Es erhebet sich diese Schrift nicht über die schon 
vorhandenen, denn ist in dieser aus zu grosser An¬ 
hänglichkeit an ein System manches Irrige gelehrt; 
so findet dieses nicht minder in jenem Handbuche 
Statt und was Erfahrung an die Iiand gibt, findet 
sich in altern Schriften dieser Art auch schon treff¬ 
lich gesammelt und geordnet. — Stellen wir uns 
aber, nach des Verfs. Wunsch, auf seinen Stand- 
punct und prüfen diese Schrift nach den Grund¬ 
sätzen der Erregungstheorie, so müssen .wir die¬ 
selbe zu den bessern rechnen, die in diesem Geiste 
ausgearbeitet sind. Der Verf. zeigt eine genaue 
Bekanntschaft mit den Schriften älterer und neue¬ 
rer Aerzte, er weiss das Gesammelte gut zu verar¬ 
beiten und deutlich vorzutragen, die Phänomene 
in den Krankheiten mit Gewandheit nach seinen 
Ansichten zu erklären und zu ordnen. Das Ganze 
gewährt eine gedrängte und deutliche Uebersicht 
über die verschiedenen Krankheiten. 

Der vor uns liegende zweyte Band dieses Hand¬ 
buches beginnt mit der dritten Abtheilung , in 
welcher die contagiösen Krankheiten mit Fieber 
abgehandelt werden. Der Vf. trägt historisch das¬ 
jenige vor, was uns Erfahrung über die Entstehung, 
die Natur, . die Eigenschaften und verschiedenen 
Wirkungsarten der Contagicn in dem Organismus 
'gelehrt hat. In einem veränderten chemischen Ver¬ 
hältnisse der Atmosphäre ist allerdings der Grund 
des plötzlichen Verschwindens des Contagiums zu 
suchen, allein nicht sowohl in der minder flüchti¬ 
gen Beschaffenheit,- die dadurch das.. Contagiura. 
erhält, als in dem Verlust an Intensität. Die Grun¬ 
de, welche der Verf. gegen die verschiedenen Hy¬ 
pothesen über die Wirkungsart der Contagien an- 
führt, sind grösstentlieils passend. Die Hypothese, 
dass die Ansteckungsstojfe desoxydirend wirken, 

* i 

452 

hat er aber durch «eine Ein würfe nicht widerlegt; 
besser sind diejenigen, die er gegen die andern Mey- 
nungen vorgetragen hat. — Ob zwey Contagia, 
Wenn sie einen und denselben Körper befallen, 
ungestört neben einander verlaufen, oder ob eine» 
das andere hemmt, ist noch nicht ganz entschie¬ 
den. Es kommt wohl darauf an, in welcher Zeit 
nach der ersten Ansteckung das zweyte Contagium 
auf den Körper wirket. Becensent hat bey einem 
Kinde am fünften Tage nach der Einimpfung der 
Schutzpocken, die Masern ausbrechen sehen, die 
Schutzpocken blieben, während die Masern ihren 
ganz regelmässigen Verlauf hatten, in der Beschaf- 
tenbeit, wie sie am fünften Tage nach der Im¬ 
pfung zu seyn. pflegen, und erst, nachdem die 
Masern abgeheilet waren , nahmen die Schutz¬ 
pocken ferner ihren regelmässigen Verlauf. In dem 
von Ring angeführten Falle erschienen die Masern erst 
am achten Tage nach der Impfung. Alle tftuten 
Contagien, sagt der Verf., scheinen bypersthenisi- 
rend zu wirken. Es ist gut, das3 der Verf. den 
Ausdruck scheinen gebraucht hat, denn wirklich 
verlasst den Arzt die Erregungstheorie bey der 
Behandlung der contagiösen Krankheiten, vorzüg¬ 
lich in der ersten Periode, meistentlieils gänzlich. 
Auf die allgemeine Betrachtung über die Contagien 
folgt die Beschreibung der einzelnen contagiösen 
Krankheiten mit Fieber, nemlich Pocken, falsch« 
Pocken, Kuhpocken, Masern, Scharlaclifieber, Rö- 
theln, die Pest. Die Beschreibung der einzelnen 
Krankheiten wird hier wie in dem ganzen Werke* 
nach der bey den Pathologen gebräuchlichen Ord¬ 
nung geliefert; nemlich zuerst die Phänomenologie 
und Diagnose , wo jedesmal auf die Eintheilung 
der Krankheiten in hypersthenische und astheni¬ 
sche, als aut die vorzüglichste Eintheilung hinge¬ 
wiesen wird ; darauf folgt die Aetiologie und die 
Prognose. Wenn ein Anfänger die Kriterien zur 
Diagnose der hypersthenischen und asthenischen 
Ausschlagskrankheiten in dieser Schrift lieset , so 
Wird ihm Alles sehr klar und in der Natur leicht 
aulzufinden scheinen, allein oft wird er mit die¬ 
sem Unterrichte an dem Krankenbette verlassen 
stehen. Denn wie selten treten in dieser Periode 
die Zeichen eines hypersthenischen Zustandes deut¬ 
lich hervor, wie schwierig ist es meistens bey die¬ 
sen Krankheiten, die verschiedenen Einflüsse, die 
vorher auf den Kranken eingewirkt haben , zur 
Diagnose zu benutzen. •— Die neuern Versuche 
mit der Einimpfung der Materie aus der Mauke 
der Pferde zur Ergründung des Ursprungs der 
Schutzpocken, hätten etwas vollständiger angege¬ 
ben werden sollen. — Vierte Abtheilung. JS'icütr 
ansteckende Exantheme mit Fieber. Hierher rech¬ 
net der Verf. den Friesei, das Nesselfieber, Por- 
zellanfieber, Blasenfieber. Das Meiste, was-‘der 
Verf. hier unter der Aufschrift allgemeine Unter¬ 
suchungen bey bringet, hätte schicklicher als allge¬ 
meine Einleitung in die acuten Ausschlag -Krank- 
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heiten überhaupt vergefragen werden körnten. — 
Voti dem Friesei könnte man wohl auch noch sa¬ 
gen, dass er in den neuesten Zeiten als Folge ei¬ 
ner unzweckmässigen hitzigen Behandlung der Fie¬ 
ber wieder häufiger geworden sey. Fs. tragt eich 
auch, ob nicht noch speciell durch gewisse Mittel, 
die gegenwärtig zu den Lieblingstniiteln mancher 

gehören, die Ausbildung des biicods beiöiucit 
__ Dass manche Frie&elfiebor ansteckend 

sind, ist nicht in Zweifel zu ziehen.; Recensent 
hat erst kürzlich wieder mehrere Fälle beobachtet, 
dass in einem Hause die meisten Familien-.Glieder 
nach einander von dem Fiieselfieber ganz in glei¬ 
cher Form befallen worden sind. — Fünfte Ab¬ 
theilung. 'Allgemeine Krankheiten -mit vorwalten den 
Leiden des Gef äs Systems, Congestionen und Blu¬ 
tungen. Der Verf. nimmt das Wort Congestion in 
einer zu weiten Bedeutung , wenn er annimmt, 
dass bey allen Krankheiten Congestionen vorhanden 
seyen. Das6 bey Congestionen das Netz der klei¬ 
nen Gefässe in abnormer Thätigkeit seyn müsse, 
ist auch nicht so allgemein zu behaupten. Sie kann 
in den kleinen Gefässen ohne abnorme Thätigkeit 
in ihnen selbst, durch einen krankhaften Zustand 
in den grossen Blutgefässen bewirkt werden. Auch 
der Unterschied zwischen Entzündung und Con¬ 
gestion hätte hier angegeben werden sollen, Ueber- 
haupt ist die Aetiologie eben so dürftig wie die Dia¬ 
gnose angegeben. Die Blutflüsse werden 1. in all¬ 
gemeine Blutflüsse (eine unschickliche Benennung) 
a. liypersthenische, h. asthenische (d. h. von abnor¬ 
mer Vitalität), c. örtliche Blutflüsse (d, h. von ver¬ 
letzter Organisation) eingetheilt. Auf die von Beter 
Frank und Spangenberg als Ursache von Blutflüssen 
angegebene Blutsecretion wird Rücksicht genommen. 
Zuerst spricht der Verf. von den Blutungen im All¬ 
gemeinen, dann folgen die verschiedenen Arten der 
Blutflüsse nach den verschiedenen Organen, aus de¬ 
nen sie erfolgen. — Die Berücksichtigung der All- 
<*emeinthätigkeit allein wird bey den Blutflüssen 
nimmermehr zu einem zweckmässigen Heilplane 
führen. Dass die Hämorrhoiden immer von ge¬ 
schwächter Vitalität der Eingeweide des Unterlei¬ 
bes bewirkt werden, bedarf noch vieler Beweise. 
Es führt diese Ansicht zu einem für die Hämorrlioi- 
darier nicht in allen Fällen erspriesslichen Heil- 
ulane. Ueberhaupt ist die Lehre von den Hämor¬ 
rhoiden fn jeder Hinsicht durch diese Arbeit des 
Hm. H. nicht weiter gebracht worden, nur das 
Bekannte und ganz Gewöhnliche finden wir hier. 
Sechste Abtheilung. Allgemeine Krankheiten mit vor¬ 
waltender Abnormität der Absonderungen und Aus¬ 
sonderungen. Schleim flösse, Gatarrh der Käse und 
der Luftröhre, Schleim fluss des Magens und des 
Darmcanals , Schleim fluss der weiblichen Genita 
lieft, Schleimfinss der Harnröhre, Durchfall, Ruhr, 
Cholera, Harnruhr, Abnormitäten der Menstrua¬ 
tion, Untersuchungen über die krankhalten Excre- 

lionen. Im Allgemeinen ist die Diaguose dieser 

Krankheiten' gut angegeben,- ' und die Meynungeit. 
der besten Schriftsteller sind bey der ätiologischen 
Untersuchung benutzt. Der Unterschied zwischen 
Diarrhoea mucosa und Blenorrhoe des Darmcanals 
hätte genauer angegeben, werden sollen. — Die 
Eintheilung der Ruhr in rheumatische, galligte, 
nervöse ü. s. w. verdienet auch jetzt noch berück¬ 
sichtiget zu werden, und rpan kann sie nicht allein 
als geringere Grade von Asthenie anschcn, es lie¬ 
gen hier noch andere ursächliche Momente zu 
Grunde. Die Unterscheidung von mehreren Mo¬ 
menten im Verlaufe der Ruhr ist dem Verfasser 
eigenthiimlich und verdienstlich. Bey jeder Ruhr 
sind zwey Hauptmomente : nemlich Blenorrhoe 
einzelner Theile oder des ganzen Darmcanals,, 
und verstärkte peristaltische Bewegung in dem 
untern T. heile. Die gelindere Ruhr gleichet dem 
Catarrh , bey steigender Heftigkeit tritt krampf¬ 
halte Contraction in den obern Gedärmen und 
dagegen verstärkte peristaltische Bewegung in den 
untern ein, die gegen den After hin immer mehr 
zunimmt, Bey noch höherem Grade tritt Ent¬ 
zündung der Gedärme ein, und in dem höchsten' 
Grade Brand. Man kann also die Ruhr eben so 
wenig eine Entzündung in den dicken Därmen, 
als einen Catarrh der Därme oder eine krampfhafte 
Zusammenziehung derselben nennen. Alks ist recht 
gut weiter ausgeführet, und trifft wohl mit dem 
wahren Wesen der Ruhr mehr zusammen, als alle 
bisherige Erklärungen derselben. — Der Diabetes 
ist nach dem Verf. eine allgemeine- Krankheit des 
ganzen reproductiven Systems, von welcher fehler-, 
hafte Sccretioncn, Excess der Thätigkeit des Lynipli-^ 
Systems und mangelhafte Assimilation der Nahrungs¬ 
stoffe als Folgen anzusehen sind. — Siebente Ab¬ 
theilung. Krankheiten mit vorwaltender Abnormität, 
des MitecularSystems. Spasmodische und convulsi- 
vische Krankheiten. Zuerst von den krampfhaften 
und convulsivischen Krankheiten im Allgemeinen, 
dann die Abhandlung von den einzelnen hieher ge¬ 
hörigen Krankheiten, die Ursachen des Asthmas sind 
sehr mangelhaft angegeben. Bey der Prognose des 
Magenkrampfes hätte auch auf die verschiedenen 
Ursachen desselben Rücksicht genommen werden 
sollen.; wie dieses bey der Kolik geschehen ist. 
Ob Krampf und Convulsionen nur der Form nach 
unterschieden sind, erfordert noch eine genauere 
Erörterung. — Hypochondrie und Hysterie nimmt 
der Verfasser als eine, durch gleichen Allgemeinen 
Körperzustand, begründete Krankheit an, die nur 
durch die Geschlechtsverschiedenlieit verschieden mo- 
dificirt erscheint. — Achte Abtheilung. Krankheiten 
mit vorwaltenden Leiden des Nervensystems. Allge-- 
meine Untersuchung. Dann folgen 1. Krankheiten 
mit vorwaltender Abnormität des Gemcingefuhls. 
Gesichtsschmerz, Rheumatismus und Gicht. 2. Ner¬ 
venkrankheiten , mit — -— aufgehobener , oder 
sehr geschwächter Function des Gehirnes. Schlag- 
fluss, Lähmung, Starrsucht. 3. Gemi'Ufisk: m k- 
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heiteii* Gicht und Rheumatismus sfüd in Hinsicht 
ihrer verschiedenen Zufälle und ihres Verlaufe» 
recht gut neben einander gestellt. Die nächste 
Ursache des Rheumatismus und der acuten Gicht 
scheint dem Verfasser in einem gestörten Normal¬ 
verhältnisse der Elektricität des Organismus zu su¬ 
chen zu seyn, wozu bey der chronischen Gicht 
noch hervorstechendes Leiden des reproduktiven 
Systems sich hinzugesellt. Die Apoplexie theilt der 
Verfasser ein: i. in Apoplexie, die von örtlicher 
Ursache entstanden ist. 2. Durch allgemein wir¬ 
kende Schädlichkeiten entstanden, welche das dy¬ 
namische Verhältniss des ganzen Organismus und 
des Gehirns insbesondere afficireh. Diese können 
hypersthenisch oder asthenisch seyn. 3. Es kön¬ 
nen beyde Arten von Schädlichkeiten zugleich 
Wirken. Die Zeichen und Hülfsmittel zur Diagnose 
sind aber sehr unvollständig und unzulänglich an¬ 
gegeben. Es wird zwar auf die allgemeine Pa¬ 
thologie verwiesen, allein auch mit diesem wird 
man zu einer, eine glückliche Gur leitenden, Dia¬ 
gnose nicht gelangen. — Der Begriff, den der 
Verfasser von der Melancholie aufgestellt, ist nicht 
hinlänglich bestimmt, denn durch die Angabe: 
Melancholie ist partielle Verrücktheit des Vorstel- 
lungs%rermögens und der Urtheilskraft, die sich 
durch einen fixen Wahn über einen Gegenstand 
oder eine Reihe zusammenhängender Vorstellun¬ 
gen zu erkennen gibt, und von dessen Falsch¬ 
heit der Kranke nicht zu überzeugen ist, wird 
Melancholie von Narrheit nicht hinreichend unter- 
rchieden. — Neunte Abtheilung. Allgemeine Krank¬ 
heit mit vorivaltenden Leiden des Reproductions - 
Systems. Gelbsucht , Lungensucht , Sero fein, 
Khachitis , ff^ass er sucht, Scorbut , chronische 
Hautausschläge. Die Lungensucht ist unter die¬ 
sen Krankheiten am besten beschrieben. Bey der 
Hirnwassersueht hatte auch der Bau des Kopfes 
beschrieben werden sollen , den man häufig bey 
solchen Kindern findet, welche zu dieser Krank¬ 
heit geneigt sind. — Als Bedingungen , unter 
denen abnorme Reproduction der Haut entstehet, 
wird angegeben : a. Mechanisch - chemisch wir¬ 
kende Potenzen, l. bedeutende Störungen der Se- 
und Excretionen der Haut, c. consensuelle und 
metastatische Affecte der Haut, ä. allgemeine Stö¬ 
rung der Reproduction. Leber - und Sommer¬ 
flecken , Kopfgrind und Milc.bscborf finden wir 
hier nicht, weil sie, nach des Verfassers Mey- 
nung , zu den örtlichen Krankheiten gehören. 
Sehr oft beschranken sich aber diese Krankheiten, 
wenigstens der Kopfgrind und der Milchschorf, 
nicht allein auf die Haut, sondern es liegen 
ihnen eben so wie manchen Arten der Krätze 
Leiden anderer Organe zum Grunde , es hätten 
daher wenigstens diese Krankheiten^ in diesem 
Bande des Handbuche# noch eine Stelle ver¬ 
dienet. 

UNGARISCHE GESCHICHTE. 
; ,1 . :* 

Commentatio de initiis et majoribus Jazygum et Cu- 

manorum eorumque constitutionibus a Petro Hor¬ 
vath, eoruudeiti Jazygum et Cumanorum notario a* 

Regii. Gymnasii Jasz - Eeriniensis directore locali. E* 

probatis scriptoribus, et authenticis documenti* 

depromta anno 1801. Pesthini, typis Matthia* 

Trattner. 1803. 8- 254 S. Sammt einer kleinen 

Charte von Jazygien und den beyden Rumänien, 

von Bedekovich entworfen und von Karac» in Pesth 

gestochen. (51 Kr.) 

Herr Horvath liefert in diesem Werke den ersten 
Versuch einer zusammenhängenden Geschichte der 
Jazyger und Kumaner in Ungarn und einer Schilde¬ 
rung des neuesten geographischen und statistischen 
Zustandes Jazygiens und der beyden Rumänien in 
Ungarn. Dieses vorliegende Werk verdient im Gan¬ 
zen Beyfall. Der historische Theil ist zwar nicht 
vollständig und fehlerfrey, aber doch schätzbar und 
belehrend, der geographisch - statistische Theil de* 
Werks hingegen ist dem Verf. ganz gelungen. 

Bey der Ausarbeitung der Geschichte der Jazyger 
und Kumaner benutzte Hr. H. die gedruckten Ab¬ 
handlungen über die Jazyger und Kumaner von Pray, 
Deserici und Ottrokocsy, Suhm’s Abhandlung von 
den Uzen und Polowzen, Thunmanns Untersuchun¬ 
gen über die Geschichte der östlichen europäischen 
Völker, eine vortreffliche ungedruckte Preisschrift 
über die Jazyger und Kumaner vom seligen Professor 
Cornides in Pesth (Cornides benutzte eine Menge Ur¬ 
kunden, die er über diesen Gegenstand in Ungarn 
und in der vaticanischen Bibliothek zu Rom fand), 
welche sich in der Bibliothek des Grafen Ladislaus 
Teleki befindet, und überdiess verschiedene hand¬ 
schriftliche Doeumente, die ihm als Notar der Jazy¬ 
ger und Kumaner zu Gebote standen. Schade, das* 
er die von der Jablonowkischen Societät in Leipzig 
veranlasste Preisscferift des seligen Cornides zu spät 
zur Einsicht erhielt, und daher von ihr auch wenig 
Gebrauch machte! Sehr zu bedauern ist es auch, 
dass Hr. Horvath nicht benutzte Thunmann’s classi- 
sche Abhandlung de Cumnnis in den Actis Societati# 
Jablonovianae T. IV., Schlözer’s gründliche Untersu¬ 
chungen über die Kumaner in seiner Sammlung zur 
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, 1796, 
S. 482 ff., und Engel’s kritische Forschungen über 
die Völkerwanderung der tatarischen Stammvölker, 
im ersten Bande seiner Geschichte des ungarischen 
Reichs und dessen Nebenländer (Halle, bey Gebauer, 

in 4 ). 
Der Inhalt der ersten (historischen) Abtheilung ißt 

folgender. Im ersten Capitel 6ucht der Verf. zu be¬ 
weisen, dass die Kumaner mit den Magyaren ein 
und dieselbe Nation sind, die sich bloss durch deu 
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Namen und die besondere Mundart unterscheidet. 
Im zweyten Capitel schildert er die ersten Sitze der 
Humaner in Asien, die Veränderung derselben, ih¬ 
ren ersten Sitz, in Europa in der heutigen Moldau. 
Ipa dritten Capitel erzählt er die theilweisen Ein¬ 
wanderungen der Humaner nach Ungarn, im vierten 
die Unruhen, welche die Humaner in Ungarn er¬ 
regten. Im fünften Capitel sucht der Verf. zu bewei¬ 
sen r dass die Jazyger bloss ein besonderer Haufe der 
Humaner waren, im sechsten, dass die Sprache der 
Jazyger und Humaner ursprünglich die ungarische 
ist. Im siebenten Capitel zeigt Hr. H., dass die Ja¬ 
zyger und Humaner in Ungarn immer gewisse be¬ 
stimmte Vorrechte besassen. Im achten Capitel führt 
er die Vorrechte und Privilegien der Jazyger und 
Humaner an. Im roten Cap. wird der Gebrauch 
dieser Vorrechte bis zum Jahre 1702 angegeben, und 
erzählt, was sie von diesem Jahre an für Schicksale 
gehabt, und wie sie wieder in den Besitz ihrer Vor¬ 
rechte und Privilegien gekommen sind. Im nten 
Cap. setzt Hr. H. die Art und Weise aus einander, 
wie1 vor Zeiten ihre Verfassung bestand. Im lzten 
Cap. zeigt er, wie ihre Verfassung jetzt beschaffen 
ist; im 131er1 Cap., was für eine Veränderung ihre 
politische Verfassung unter Joseph II. erlitten habe. 
Im i4teit Cäp. werden die Hauptleute der Humaner 
Vmd Jazyger der Reihe nach angeführt. 

Der Verf. sucht in dieser ersten .historischen Ab¬ 
theilung zu beweisen, dass die Humaner und Jazy¬ 
ger (deren Namen er von ijasz, „der Bogenschütze,“ 
ableitet) nicht vom tatarischen, sondern altungari- 
echen Volksstamme sind : allein in dieser Untersu¬ 
chung zeigt er sich nicht als einen gründlichen Phi¬ 
lologen und kritischen Gesehichtforseher. Das von 
Thunmann und Alter (in dessen Miscellaneen, Wien 
r799) rm Druck mitgetheilte altkumanische Vaterun¬ 
ser, das man noch in kumanischen Archiven findet,, 
hat Hr. H. nicht kritisch untersucht und diploma¬ 
tisch beschrieben, sondern er sagt davon ganz ober¬ 
flächlich S. 119: „In Archivo oppidi Run Szent Mi- 
klös asservatur in copia oratio dominica veteri, ut 
ajunt, Cumanorum lingua, cujus initium idmodi 
est: JBezam Attamaz Kevezkikte etc.; verum hanc 
versionem CI. Pray, Pars II. Onomastici p. 184, Tar- 
taricam potius esse reflectit.“ Eben wegen dieses 
Vaterunsers ist es sehr wahrscheinlich, dass die Hu¬ 
maner tatarischen, und nicht ungarischen Ursprungs 
sind. Davon überzeugte sich Rec. durch Verglei¬ 
chung desselben mit den tatarischen Vaterunsern in 
Adelung’s Mithridates. Die historischen Gründe der 
Schriftsteller, welche die Humaner und Jazyger für 
1 ataren halten , prüft Hr. H. keinesweges sorgfältig, 

sondern verdreht sie vielmehr, seiner Liebliagsmey- 
nung zu Gefallen, z, B. die Hauptstelle Roger’s, wo 
dieser erzählt, dass der Humaner Fürst Kuthen ver¬ 
dächtig gewesen sey, als ob er ein Spion der Mongo¬ 
len wäre, und nur gekommen sey, ,,ut conditionem 
terrae addiscerct et liuguam sibi facerel notam“ inter- 
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pretirt Hr. H. fwillkührlich. so; eundem. Cuthenum 
linguam, a qua soIuth dialecto discrepebat, nofana 
reddidisse. Der Verf. stützt sich vorzüglich auf den 
Umstand, dass, da die Deutschen, Walachen, Ser¬ 
vier, Rusniakcn in Ungarn noch immer ihre ur¬ 
sprüngliche Sprache behalten, mithin auch die Hu¬ 
maner und Jazyger, die in Ungarn seit Mensehen¬ 
gedenken Ungarisch sprechen, auch echte Ungarn 
oder Magyaren seyn müssen, weil sie sonst eine an¬ 
dere Sprache hätten, Allein, es ist sehr leicht be¬ 
greiflich, wie es kam , s die Humaner und Jazy¬ 
ger in Ungarn ihre tatarische Sprache verlernten, 
und in Sprache und Sitten zu Magyaren umgewau- 
delt wurden. Gleich nach ihrer Ankunft in Ungarn 
wurden sie in alle Gcspannschaften zerstreut, wie 
Hr. H. selbst erzählt, und nach der mongolischen 
Verwüstung colonisirte sie König Bela IV. mitten 
zwischen Magyaren in verschiedenen Gebieten in 
der Mitte des Landes; auch wurden sie mit den Ma¬ 
gyaren häufig durch das Band der Ehe verbunden. 
Und kennt denn Hr. Horvath nicht ganze ungarische 
Dörfer in der Abaujvärer Gespannscbaft, in der die 
von Slawen umgebenen und mit Slawen gemischten 
zahlreichen Magyaren die ungarische Sprache ange¬ 
nommen haben, und schwäbische Koloniendörfer in 
Ungarn, in welchen jetzt nicht mehr Deutsch, son¬ 
dern bloss Ungarisch gesprochen wird? — Die Er¬ 
zählung des Hrn. H. von den Schicksalen der Huma¬ 
ner in Asien und in der Moldau steht Schlözer’s und 
Engel’s Untersuchungen weit nach. Das gegensei¬ 
tige Verhältnis* der Humaner und Jazyger zu der 
ungarischen Nation wird von verschiedenen Schrift¬ 
stellern verschieden dargestellt. Dass Hr. H. die Hu¬ 
maner und Jazyger als ein wahrer Patriot in Schutz 
nimmt, und nach Möglichkeit gegen Beschuldigun¬ 
gen vertheidigt, lässt sich leicht vermuthen. Dass, 
aber diese Verteidigung ein schwieriges und nicht 
ganz gelungenes Unternehmen war, sicht man aus 
der Erzählung der Unruhen , welche die Jazyger und 
Humaner in Ungarn erregten, und der Treulosigkei¬ 
ten, die sie einigemal gegen, die Magyaren begingen. 
Uebrigens ist es nicht zu leugnen, dass Ungarn 
durch die Einverleibung der Jazyger und Humaner 
an Macht und Stärke gewonnen hat. 

Die zweyte Abtheilnng ist geographisch-statisti¬ 
schen Inhalts. Im ersten Capitel schildert Hr. H. 
Jazygien oder Jaszonien. Dieser Distriet wird nörd¬ 
lich von der Hevescher, Östlich von der Hevescher 
und Szolnoker, südlich und westlich von der Pesther 
Gespannschaft begränzt, ist GMeilenlang und 3 bi* 
4 Meilen breit, enthält 18| Quadratir .len im gan¬ 
zen Umfange, und nur 51340 Einwoh r. Jazygien 
ist fruchtbar, und hat vorzüglich treff' ’>e Viehwei¬ 
den und eine ansehnliche Viehzucht, Ist aber arm 
an Holz, weswegen die ärmern Einwohner getrock¬ 
neten Viehmist zu brennen genöthiget sind. Der Bo¬ 
den wird von den zwey kleinen Flüssen Fama und 
Zagyva gewässert. Die Jazyger stehen, so wie did 
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Ilauptort ist Jaszbereny, worin 2000 Häuser, ein ausgenommen, alle reformirt sind)' und 363 Häuser, 
i . . _ /-> • 1 _ » 17 -> n Ti r» nv* nl A T\/T otn« 1 /. n V« 11, a 11 n .. K <% TT* nw vi J ^ a TT«.- katholisches Gvmnasiüm und 12000 Einwohner, die 

grösstentbeils katholisch sind. Eey Jäszbcreny wer¬ 
den verschiedene alte Waffen ausgegraben. Hier 
ward das berühmte Leels-Horn gefunden. (Siehe; 
Cornu Leelis descriplum per Franciscum Molnar, 
Capitaneum minoris Cumauiae. Viennae i?ö9*) 

Das zwexte Capital handelt von Gross - Klima- versehen. 
Kunsa J oder Nagy Kün-Kerület), Die- hau und die Viehzucht. 

Maisa katholische Einwoliner und -40g Häuser, 
Dorosma 6435katholische Einwohner, ausser Q Ju¬ 
den y und 655 Häuser. 

Die jazygischcn und kumanischen Ortschaften 
liegen ßehr weit aus einander, und sind grösstentbeils 
weitläufig angelegt und mit einem'grossen lerram 

Diess'isf-ein grosses Uebel für den Acker- 

geTDistrict liegt jenseits der^Theiss^und wijrd yo» 

Klein - Rumänien' leidet 
überdiess sehr an Flugsand, der durch Anwendung 

®e%r Qesparmschafteii Bekes, Bihar, Csongrad, Szol- einer gesunden Oekonömie gehoben werden könnte. 
1' und Szabolcs eingeschlossen. Er ist 3 bis 4 Mei- Ueberhaupt ist für die Industrie und Oul'tur in diesen 

f1® \U a - Meilen breit, und der ganze Umfang be- Districlen noch viel zu thun übrig. Uebrigens findet 
„ Quadratmeilen. Einwohner sind in die- man bey den freyen Landleuten in diesen Distrieten 

tr^Di trict 31,340. Her Boden ist durchaus eben einen dem Reisenden in die Augen fallenden Wohl-’ 
gern löc)it^ar°5 ’^at aber Mangel an Holz, daher die stand. Sie haben eine bessere Nahrung und .Klei-’ 

W ohner Rohr und getrockneten Viehmist Wem düng (sie sind meist in dunkelblaues gutes Tuch ge- 
■•,gen. Diesen District bewässern die Flüsse kleidet) als die benachbarten unterthänigen Bauern, 

nen rnuo - •- ■> «ruc«. Gross-Rumänien Auch bemerkt man an ihnen eine edle Haltung des Hortobaczi, Berettjö und Körös. Gross-Kuman; 
enthält den Marktflecken Kardszag - Lj - Szallas, 
Dörfer und verschiedene Praedia. Der Marktflecken 
ist der Hauptort des Districts, hat. drey Kirchen, 
1428 Häuser und 9000 Einwohner, die grösstentbeils 

Reform!rte sind. 

In dem dritten Capitel beschreibt Hr. H. Klein-' 
Rumänien (Kis Künsäg, Kis Kun-Kerület) Dieser 
District wird nördlich von der Pesther, östlich von 
der Csongrader, südlich von der Batscher, westlich 
von der Szolnoker Gespaunschatt eingeschlossen, und 
• t nnch eben. Die Länge beträgt 17, die grösste 
Breite gb die kleinste 4^ Meilen. Die Zahl der Ein- 
wobner betrügt 33448 Seelen. Der Boden Mt tot- 
7,iiglicli zur Viehzucht geeignet, die auch in hlem- 
Kmnanien «arb getrieben wird Bey toD«* 
I irzbtza fliesst die Donau und bey dem Dorfe Do- 
rqsma ein Arm der Theiea vorbey. In Klein -Knma- 

1 rmdaman «ne Menge Hemer |een, 

hiH -([/arltttleckei, (Kun - Szent Miklos, Filegyhaaa 

tind FIalas), . 5 Dörfer und mehrere Praedia. Hun- 

Körpers, die schon an 6ich einen Freyheitssinn, ein 
Freyheitsgefühl und das.Gefühl vom Wohlbefinden 
ahnden lässt. 

Beschlus s 

der Recensioa von Getier sich Merkiöü rdigkeiten 

der Stadt Käsmark. 

Der zehnte Abschnitt enthält die Biographie 
des General-Feld-Zeugmeisters Baron Faul Kray 
von Iirajov ( S. 355 bis 470 ). Der Verf. hat diese 
Biographie aus den besten Quellen geschöpft. Wir¬ 
theilen aus ihr folgendes mit. Er wurde zu Käs¬ 
mark geboren den 5. Februar 1735. Sein Vater Ja¬ 
cob von Kray war k. k. Hauptmann und erzog ilm 
schon von seiner zarten Jugend zum Soldatenstande.1 
Der berühmte Mathematiker, Major von Mifeoviny 
in Schemnitz unterrichtete ihn in den mathemati¬ 
schen Wissenschaften. Darauf schickte ihn der Pri¬ 
mas Fürst Gsäky, der die Gelehrsamkeit und Ver- 

t MiklöVIst der Hauptort. Er enthält 492 Hau- diensce seines Vaters hochschützte, nach Wien, das 
\611 * Einwohner, worunter die meisten Refor- mathematische Studium zu beendigen. Er entsprach 

mirte sind/ Felegybaza ist ein volkreicher Markt¬ 
flecken, und hat 1028 Häuser und über 9100 Ein* 
U c e - > 1- Hier werden wohn er, grösstentbeils Katholiken, 
römische Urnen ausgegraben. Halas liegt an dem 
gleichnamigen fischreichen See, hat 2 Kirchen (eine 
Luholiscbe und reformirte, 1.210 Hauser, 7972 Ein¬ 

woliner (worunter *455 Katholiken, C450 Retor- 
miete 22 griechische Religionsverwandte , 45 Ju- 

Der See gewährt eine reizende Aussicht. In 
de?Vmc desselben liegt eine kl«... Insel, <he m 
den altern Zeiten befestigt war. _ Auch die Do Der 
dieses Districts sind sehr volkreich. Laczliaza hat 

völlig den Hoffnungen seines Gönners. 1754 ver- 
licss er Wien und trat bey dem Graf Hallerischea 
Infanterie-Regiment als Cadet in Kriegsdienste. Es 
stand nicht lange an, 60 hatte er Gelegenheit, mit 
talentvoller Thätigkeit im J. 1757 auf dem Kriegs¬ 
schauplätze zu erscheinen. In der Schlacht bey 
Licgnitz wurde er als Ober-Lieulenant tödtlieh ver¬ 
wundet. Der General Laudon schenkte ihm sein 
ganzes Vertrauen und empfahl ihn der Königin 
Maria Theresia. Im J. 1778 gelangte er vom Gre¬ 
nadier-Hauptmann zum Major. Irn J. i?84 stillte 
er in Siebenbürgen den walachischen Aufruhr unter 
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den Anführern Horja und Klotska. Zur Belohnung 
wurde er zum Obersten beym zweytea Szehler Re¬ 
giment mit einem Gehalt von 2323 ü* angestellt. 
Beym Ausbruch des Türkenkrieges 1788 vertraute 
man ihm ein eigenes Truppen - Corps in dem Hatze- 
ger Thalc. Er tliat sich im Türkenkriege sehr her¬ 
vor. Im J. 1792 erhielt er das ungarische Raronats- 
Diplom. Auf Anempfehlung des Prinzen von Coburg 
wurde ihm im französischen Kriege 1793 tlerGene- 
ral Kray zum Gehiilfeu gegeben. Kray zeichnete 
sich gleich anfangs aus, so wie in den folgenden 
Jahren. Am 5. November 17.95 eroberte er mit dem 
tapfern Karacsaischen Regiment das Städtchen Dahls¬ 
heim und trieb den Feind bis hinter Nieder-Flörs¬ 
heim zurück, am 13. November eroberte er mit 
seiner Avantgarde die Dörfer Leystadt, Kahlstadt 
und Ulmstein, am 8 December schlug er den Feind 
mit beträchtlichen Verlust u. machte goo Gefangene 
Wegen der Schlacht vom 29. October erhielt Kray 
ein Bclobungsdecret. Gegen Ende Decembers hatte 
Kray zwey gefährliche Gefechte gegen den grössten 
Theil der Jourdanscheu Armee; schon blieb er ohne 
Munition und konnte von der zu weit entfernten 
Armee keine Unterstützung hoffen: aber durch 
Kriegslist gelang es ihm einen Waffenstillstand zu 
erhalten, wofür ihn jeder Soldat segnete. Der Erz¬ 
herzog Karl gab ihm seine Zufriedenheit mit den 
schmeichelhaftesten Ausdrücken zu erkennen. Am 
16. Juny 1796 nahm Kray dem Feinde Weilberg 
weg, verdrängte ihn aus Herborn und verfolgte ihn 
bis Hatzenburg, den lgten Juny drang Kray gegen 
Altkirchen vor, ohne den weichenden Feind einho- 
len zu können. Am io. July schlug Kray den 
Feind völlig in die Flucht. Rey dem gefährlichen 
Rdickzug der kaiserlichen Armee aus dem Lager von 
Zeil am 3ten August deckte Kray ihren Marsch auf 
der Haupt-Chaussee nach Bamberg, schlug den 
Vortrab des Generals Jourdan zurück, und sicherte 
die Fortschaffung der kaiserlichen Magazine. Am 
24ten August wurden die Franzosen bey Amberg, 
vom Erzherzog Karl, von Kray und Wartenslehen 
geschlagen und in die Flucht gejagt. Am joten Au¬ 
gust bekam Kray in Bamberg 100 Franzosen gefangen. 
Im September ging Kray bey Schwarzach über den 
Mayn, schlug die Franzosen bey Arnsheim in die 
Flucht und machte 1000 Gefangene. Im April W9Ö 
erhielt Kray vom Feldmarschall - Lieutenant Verneck 
den Befehl, den Feind bey Neuwied anzugreifen, ob¬ 
gleich Kray nur 4000 Mann hatte und gegen ihm in 
einer wohl verschanzten Position 40000 Franzosen 
standen. Kray.- grif den Feind-mit Muth an’und bot 
ihm unter einem zweistündigen Feuer, die Spitze, 
bis er endlich der Uebermacht weichen und sieh 
zurückxielien musste. Dia, Franzosen selbst behaup¬ 
teten, dass ihm sein geschickter Rückzug zur Elirg 
gereiche. Dennoch wurde eine Kriegscommission 
in Heidelberg niedergesetzt und die Generale Ver- 
ncck und. Kray wurden daliin berufen. Kray recht¬ 
fertigte sich durch Darlegung der Originalbefehle., 

46t 

die er befolgte: aber dennoch wurde ihm ein ^tä¬ 
giger Arrest zur Strafe zuerkannt. Nach einer Be¬ 
stimmung der Kriegscommission sollte nun Kray in 
Italien angestellt werden. Allein er verbat sich die¬ 
ses und bat vielmehr um dine Anstellung in Ungarn 
oder um Pensionirung. Die Entscheidung des Hof- 
kriegsraths war diese, dass seine Majestät ihm ei¬ 
nige Wochen Urlaub nach Ungarn erlheilte, alsdann 
aber müsse er zur italiänischen Armee abgehen. 
Diess geschah. Am ,23. Februar 1798 übernahm er 
von der Provinz und Stadt Vicenza die Huldigung 
im Namen des Kaisers. Am i2ten October schickte 
ihm der Pabst ein schmeichelhaftes Breve zu. Im 
März 1799 schlug Kray bey Legnano den Feind des¬ 
sen Verlust in 2000 Todten und 600 Gefangenen 
bestand. Im April schlug Kray den Feind bey Puoz- 
zolo und Magnano, so dass 5000 Gefangene sammt 
der, Kriegsmunition den Oesterreichern in die Hände 
fielen. Die geschlagenen Feinde nannten ihn: le 
terrible General Kray, le ßls cheri de la victoire. 
Am 29* July erhielt er durch Capitulation die Fe¬ 
stung Mantua, deren aus 12000 Mann bestehende 
französische Besatzung zu Kriegsgefangenen gemacht 
wurde. Italien errichtete ihm nun mehrere Monu¬ 
mente. Flierauf räumte er das ganze Piemöntesi- 
sche Gebiet von den Franzosen. Am 25. Februar 
1800 erhielt Kray durch ein eigenes Handbillet des 
liaisers das Armee - Commando in Deutschland. 
Kray fand, dass man von österreichischer Seite ge¬ 
gen den übermächtigen Feind unmöglich offensiv 
zu Werke gehen konnte. Er erschwerte nach Mög¬ 
lichkeit das Vordringen des Feindes, musste sich 
aber doch zurückziehen. Ara 26. August langte ein 
Handschreiben des Kaisers an, das ihn des bisheri¬ 
gen Armee-Commando’s enthob und solches dem 
Feld - Marschall - Lieutenant Kolowrath übergab. Ver¬ 
möge eines Intiniafs des Hofskriegsraths wurde er 
mit jährlich zu erhaltenden 8^00 fl. in Pensionsstand 
gesetzt. Er starb im J. 1804 zu Pesth. 

Der deutsche Styl des Hrn. G. ist nicht rein. 
Er construirt das Vorwort wegen rriifc dem Dativ, 
braucht oft vor anstatt für, den anstatt dem, be¬ 
dient sich Zipser Provinzialismen, z. B. Kumpcti 
(st. Krippe), Sphinken, u. s. \y. 

KIR CHEN GE S CHI GUTE. 

Originalaktenstücke zur wahren und vollständigen 

Keimtifiss -der ministe rischen J Cicdertü ufer ge¬ 

schickte, Frankfurt am Main , Andreäische Buch¬ 

handlung. igog. 156 S. gr. 3. 

I , . t «, f ( / 
17 ■ ' 4 • ’jII / • ~ " < i £ .1 -.'V' r* . 

Schon in Gerdesii Serin, antiq. II. 1. war de» 
Herrn, von Kerssenbrcck Belli monastef.' contra ana- 
baptisf. monstra gesti drscriptio abgedruckt , und 
1771 erschien desselben Geschichte der Wiedertäu¬ 
fer, zu Münster; aus einer lateinischen Handschrift 
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fi’befsebzL jKc'ine TG« %eyden Schriften wird vom 
Tft?z Ausgeber dieser, 'wie er versichert, aus des Verr 
fassen» iw der Bibliothek des hohen Domstifts zu 
■Münster befindlichen latein. Originalmanuscripte aus- 
gehobenen Aktenstücke — er nennt sich unter der 
Vorrede, Köhler— angeführt, sondern nur der Werth 
und die Unpartheylichkeit dieser histor. Nachrichten 
gerühmt und gewünscht, dass das kleine Werk in 
Vieler Hände kommen möge. Nur der vierte und 
fünfte Artikel sind sehr ausführlich. Sie begreifen 
die Geschichte der Jahre i534“36 sich. In je¬ 
nem ist unter andern auch die Polizeyverordnmig 
des neuen Magistrats in der Stadt Münster, den die 
Wiedertäufer eingesetzt hatten, in diesem sind die 
Beschlüsse, welche nach Wiedereroberung der Stadt 
abgefasst wurden , mitgetheilt. Die Vorbereitung 
der Unruhen ist in den ersten drey Artikeln, und 
die Folgen (bis 1553) im letzten nur kurz erzählt. 
Es fehltnoch manches, um den Zusammenhang aller 
Begebenheiten vollständig aufzuklären. Das Ganze 
ist mehr wie ein genaues Tagebuch anzusehen, dem 
weder der Titel einer Geschichte,, noch auch der 
Titel von Originalaktenstücken völlig zukömmt. Es 
sind Anmerkungen beygefiigt, die aber mehr allge¬ 
meinem Inhalts sind (z. B. gegen die Vertheidiger 
des Sklavenhandels S. 34 über das, was eigentlich 
das Volk zum Aufruhr und zur Empörung bestimmt, 
S. 149 über den Bruch der Verträge S. 93), als die 
im Werke angeführten oder angedeuteten Begeben¬ 
heiten erläutern. Der deutsche Ausdruck ist nicht 
durchaus richtig , besonders nicht in den Con- 
structiouen; vielleicht haben sich mehrere Druck¬ 

fehler eingeschlichen. 

Memoria D. Martini Lutheri quam oratione ad Ger- 

manos scripia celebrat Frid. Theoph. Zimmer- 

mann* Saxo - Vimairiensis, Philos. Doctor. Prae- 

missa est Epistola ad Virum nobiliss. Car. de Vil- 

liers, adjuncta Henr. Car. Ahr. Eichstadii Prolu- 

sio continens Joann. Fried. Fischeri Antiquitatum 

Romanarum Specirncn. Hamburg, bey Perthes. 

1803. XXII. und 114. 35 S. gr. 8- <20 gr.) 

Der Baron von Lyncker hat einige Stipendien 
für Theologie Studirende in Jena mit der Bedingung 
gestiftet, dass die Percipienten nicht nur schriftliche 
Beweise ihrer Fortschritte ablegen, sondern auch 
jährlich eine Gedächtnissrede auf die Augsb. Confes- 
«ion halten, welche gedruckt werden, und wozu der 
Professor der Beredsamkeit eine Einladungsschrift 
schreiben soll. Hr. D. Z,., .schon bekannt durch seine 
Dies, de fcragfnwito antiqui Canonis Caio adscripti, 

und durch andere kleine Aufsätze, wurde durch die 
Zeitumstände verhindert, die Hede zu halten ; er kam 
nachher nach Lübeck und Hain bürg; und hat hey 
mehrerer Müsse diese Rede ausgearbeitet u. drucke» 
lassen, und Hr. [fofr. Eichstädt hat sie mit einen» 
Programm begleitet. Man wird sich dahernicht wun¬ 
dern, dass die Rede viel länger ist, als dass sie so 
hätte gehalten werden können, und dass ihr von 
der Form einer Rede viel mangelt. Neue Ansichten 
und Bemerkungen Wird man in ihr nicht erwarten. 
Nachdem der Hr. Verf. im Allgemeinen die manni?- 
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faltigen Verdienste Luthers gepriesen, und einige be¬ 
kannte Einwürfe beantwortet hat, schildert er den 
Geist und Charakter Luthers, insbesondere seinen 
mit Freundlichkeit und Güte gepaartem Ernst, seih* 
Standhaftigkeit und Treue, seine Religiosität, Ge¬ 
schäftigkeit und Fleiss u. n. f. Fast scheint der Verf. 
zu viel haben umfassen zu wollen, als dass etwas 
gehörig ausgefübrt werden konnte. Es fehlt dev 
Rede nicht an kräftigen und schönen , wahrhaft 
rednerischen Stellen, aber öfters dem Vortrage an 
lateinischen Wendungen und Correcthelt (wie unter 
andern JProtestantisjno parari comminationes S. XIII, 
adducere loquentes S. 34 beweisen). Eine schön« 
Zugabe sind die Anmerkungen und Excurse von 
S. 57 an. Sie enthalten nicht nur die Beweis- und 
Erläuterung«-Stellen für das in der Rede angeführte 
(wodurch der Verf. seine ausgebreitete Belesenheit 
eben so wie durch treffende Anmerkungen seine» 
Scharfsinn beurkundet), sondern auch ausführlichere 
Untersuchungen, wie über die Geschichte der Bfi. 
cherverbote von den ältesten Zeiten an S. 64—87* 
die Geschichte und Beschaffenheit von Luther» Bi¬ 
belübersetzung S. 96—110. In dem Schreiben an 
Firn, von Villers hat Hr. Z. einige ganz neuerlich 
vorgebrachte Anschuldigungen der Reformation, a^B, 
von Rottmanner, nach Verdienst abgefertigt. In dem 
angehängten Programm sind zwey Capitel aus des 
sei. Fischer’s ausgearbeiteten Vorträgen über di« 
römischen Alterthümer, de Comitiis und de Legi¬ 
bus et Jure civili, abgedruckt. Hr. E. hatte an 
einem Orte schon diese Vorlesungen erwähnt, und 
angeführt, dass sie zum Druck zubereitet, dessen 
aber nicht würdig wären; das erstcre ist uns nicht 
ganz wahrscheinlich. Der sei. Fischer pflegte alle 
seine Vorträge so auszuarbeiten, da er sie dictirte, 
ohne sie deswegen dem Druck zu bestimmen. Dem 
Letztem stimmen wir bey. Sie zeichnen «ich al¬ 
lerdings durch Genauigkeit, Bündigkeit, Richtig¬ 
keit der -Citäte, gedrängten, guten Vortrag, und 
Zweckmässigkeit für Anfänger und Schüler aus, 
aber sie sind deswegen nicht an und für »ich den 
jetzt zu machenden Forderungen angemessen. Die 
Handschrift ist übrigens vollständiger, als eine t'rffr 
here die Re£ zu sehen Gelegenheit hatte. 
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30. Stück, den 

ZJN GA RI S CHE STA TIS TIK. 

Schematismus inclyti Regni Hungariae partiumque 

eidem adnexarum. Cum Schematismo litterario, 

ejusque indice subnexo. Pro Anno 1309. Cum 

Privilcgio Sac. Caes. et Reg. Apost. Majestatis. Bu- 

dae(Ofen), typis et sumtibus Typogr. Reg. LJniv. 

Hungaricae. gr. 3. (1 fl. 30 kr.) 

D ieser wichtige Schematismus oder Staatskalender, 

welchem seit dem Jahre 1304 der sehr nützliche 
literarische Schematismus beygefügt wird, hat, fol¬ 
gende Einrichtung. Zuvörderst werden die geistli¬ 
chen JVürden in der katholischen und griechischen 
Kirche sammt den Namen dejenigen, die sie beklei¬ 
den, aufgezählt. Darunter sind drey katholische 
Erzbistliümer (zu Gran, Kolocsa und Erlau), 3,-5 rö¬ 
misch-katholische und griechisch-katholische Bis- 
thümer, 154 katholische Abteyen, drey Grossprob- 
steyen bey den Metropolitankirchen zu Gran, KoJocsa 
und Erlau, £0 Grossprobsteyen bey Kathedralkir- 
chen, drey Grossprobsteyen bey Collegiatkirchen, 
39 Pröbste, drey Metropolitan -Doracapitel (zu Gran, 
Kolocsa und Elan), 20 Kathedral - Domcapitel (zu 
Weisskirchen, Stuhl weissenburg, Diakovar, Ka- 
schau, Csanad, Raab, Grosswardein ein katholi¬ 
sches und ein griechisch-unirtes, Munkäcs, Neusohl, 
Neutra, Fiinfkirclien, Rosnan, Stein am Anger, Zips, 
Segnia, Szatthmär, Waitzen, Veszpyim, Agram), 
3 Collegiat-Domcapitel (von Chasma in Agram, des 
heiligen Martin zu Pressburg, des heiligen Georg zu 
Oedenburg); das nicht unirte griechische Erzbis- 
thum von Karlowitz, 8 nicht unirte griechische Bis- 
thiimer (zu Temesvar, Wershetz, Arad, Pakracz, 
Oien, Karlstadt, Bacs, und in Siebenbürgen). 

Hierauf folgen die weltlichen TVürden unter fol¬ 
genden Rubriken: A. :parones Regni. Dahin wer¬ 
den gerechnet: Palatinus et Locumtenens Begius; 
Judex Curiae Regiae (Erz-Landesrichter); Bauus 

£; j ter Band. 
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Croatiae;. Tavernicorum Regalium Magister (Ers- 
Schatzmeister); Pincernarum Regalium Magister 
(Erz - Mundschenk); Dapiferorum Regalium Magi¬ 
ster (Erz - Truchsess); Agasonum Regalium Magister 
(Erz - Hofmarschall); Cubiculariorum Regalium Ma¬ 
gister (Erz Kämmerer); Curiae Regiae Magister 
(Erz - Hofmeister); Janitorum Regalium Magister 
(Erz - Thürhüter) • Capitaneus Turmae Nobilium 
Praetorianae-^Uapitain der ungarischen Leibgarde); 
endlich zwey Kronhüter. B. Supremi Comites (Ober¬ 
gespanne der 52 Gespannschaften). C. Dicasteria 
politica (politische Stellen), namentlich: 1. Cancel- 
laria Regia hnngarico - aulica (königlich - ungarische 
Hofkanzley). Diese ist in Wien. 2. Consilium Re- 
gimu Locurn teueutiale Hungarienm (königlicher un¬ 
garischer Statthalterey-Rath). In Ofen. D. Camera 
Regia hnngarico - aulica (königliche ungarische Hof¬ 
kammer). In Ofen. E. Dicasteria judiciaria (Ge- 
richtsstellen), namentlich: 1. Tabula septemviralis 
(Septemviraltafel). 2. Tabula Regia (die königliche 
Tafel). 3. Tabulae Districtuales (Districtualtafeln, 
deren vier in Ungarn zu Tyrna, Güns, Eperies und 
Debreczin, eine in Croatien), F. Dicasteria in Re- 
gnis Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae. 1. Guber- 
nium Regium Fluminense. 2. Tabula Banalis in 
Regno Croatiae. 3» Tabula Regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Slavoniae Judiciaria. G. Supremae ar- 
morum Caesareo - regiorum praefecturae. H. Insi- 
gnis■ Ordo S. Stephani, primi Regis Apostolici. 
X. Status Personalls Uobilis Turmae Praetorianae- 
Capitain der ungarischen adelichen Leibgarde ist ge¬ 
genwärtig der Fürst Nicolaus Eszterhazy von Galan- 
tha. K. Aulae Regiae Familiäres. L. Pies Postalis 
(Post wesen). General-Oberst-Postmeister ist der 
Fürst Wenceslaus von Paar in Wien. Das ganze un¬ 
garische, croatische und slavonische Postwesen lei¬ 
tet der königliche ungarische Statthalterey-Rath zu 
Ofen. M. Res Tricesimalis (Dreyssigstwesen). N. 
Res Salinaris. O. Ser ies familiär um Comitum, Pa- 
ronum, Indigenarum; inelytorum Comitatuum, li¬ 
beral'um regiarum ac montanarum civitatum. Gräf¬ 
liche Familien sind in Ungarn^, freyherrliche 8° 
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ausländische Familien, die das ungarische Indigenat 
erhalten haben, gegen 300. In Ungarn, Croatien 
und Slavonien sind 49 königliche freye und Berg¬ 
städte. Das lange alphabetische Register ist mit vie¬ 
lem Fleiss eingerichtet. 

Der Schematismus Uterarius enthält ein Ver-„ 
zeichniss des gesammten Personals der Schuldirecto- 
ren, Professoren und Schullehrer des katholischen 
Ungarns. Schade , dass darin nicht auch die prote¬ 
stantischen Schulen, mit ihren Professoren, Lehrern 
und Schulinspectoren verseiclmet sind. Wäre diess 
der Fall, so würde dieser Schematismus eine voll¬ 
ständige literarische Statistik von Ungarn enthalten, 
zumal, wenn auch die Zahl der Studierenden beyge- 
fiigt wäre. Der katholische Schulbestand Ungarns ist 
nun laut dieses literarischen Schematismus folgen¬ 
der: Die königliche Studiencommissiou ist dem un¬ 
garischen Statthaltereyrath untergeordnet, und hat 
einen Präsidenten, Vicepräsidenten, Assessoren und 
Actuarien. Die königliche ungarische Universität 
zu Pesth hat einen Rector magnificus, vier Facultä- 
ten mit Decanen und Senioren, einen Universitäts¬ 
prediger, ordentliche Professoren, Adjuncten und 
Assistenten, einen Actuar, einen Canzellisten, eine 
Universitätsbibliothek, ein Naturaliencabinet und ei¬ 
nen botanischen Garten in Pesth, eine Sternwarte 
und eine Buchdruckerey in Ofen. Das übrige katho¬ 
lische Schulwesen ist unter fünf literarische JDi- 
stricte (den Kaschauer, Raaber, Pressburger, Gross- 
W'ardeiner und Agramer) vertheilt, deren jeder sei¬ 
nen königlichen Stu^iendirector und eine Academie 
mit der juridischen und philosophischenFacultät hat. 
Die äussere Disciplin der academischen Jugend be¬ 
sorgt ein Prodirector, die religiöse Disciplin ein Ex- 
liortator. Den 5 literarischen Districten sind ausser 
den kön. Academien zu Kaschau, Raab, Pressburg, 
Grosswardein und Agram noch untergeordnet: Das 
erzbischöfliche Lyceum zu Erlau, das ganz die Ein¬ 
richtung einer Academie hat, die Archigymnasien 
zu Kaschau, Stein am Anger, Raab, Gross Wardein, 
Szegedin, Ofen, Pressburg, Agram, die Gymna¬ 
sien, die Grammatikalschulen, die Vernacular-oder 
Nationalschulen. Im Kaschauer JDistrict befinden 
sich: das erzbischöfliche Lyceum zu Erlau, das Ar- 
chigymnasium zu Kaschau, die 11 Gymnasien zu 
Erlau, Zeben, Eperies, Gyöngyös, Jäszbereny, Leut- 
schau , Miskolcz, Pudlein, Rosnau, Ujhely, Ungh- 
vär und £4 Vernacularschulen zu Erlau, Bartfeld, 
Kaschau, Zeben, Eperies, Felegybäza, Gyöngyös, 
Jaszbereny, Iglo, Jolsva, Käsmark, Leibitz, Leut¬ 
schau, Ober-Metzenseifen, Miskolcz, Georgenberg, 
Wallendorf, Pudlein, Rosnau, Säros-Patak. Sved- 
ler, Schmölnitz, Tokaj, Ujhely, Unghvär. Unter 
diesen Vernacularschulen sind 4 gemischte, d. i. sol¬ 
che, an welchen auch dje Evangelischen Theil ha* 
ben, zu Leibitz, Schwedler, Wallendorf, Georgen¬ 
berg. Im Raaber Districtc befinden sich: die Archi¬ 
gymnasien zu Raab und Stein am Anger (Sabaria), 13 
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Gymnasien zu Stuhl weissenburg, Kanisa, Komorn, 
Giins, Kcszthely, Magyar Ovar , Marien - There¬ 
sienstadt, Neusatz, Papa, Fünf kirchen, Oedenburg, 
Tata, Veszprim (zu Neusatz und Papa sind nur 
Grammaticalclassen), iQ Vernacularschulen zu Stubl- 
weissenburg, Raja, Komorn, Fo'ldvärr, Giins, Raab, 
Kaposvär, Keszthelv, Kis Märton oder Eisenstadt, 
Maricn-Theresienstadt, Neusatz, Fünfkirchen, Stein 
am Anger, Oedenburg, Szekszärd, ri4ita, Veszprim, 
Zombor; philosophisches Studium zu Stein am Anger 
und Keszthely. Der Grosswardeiner JDistrict hat 
zwey Archigymnasien zu Grosswardein und Szege¬ 
din, 6 Gymnasien zu Arad, Debreczin, Gross-Ka- 
roly, Nagy-Bänya, Sziget, Temesvär, ein philoso¬ 
phisches Studium zu Szegedin, 9 Vernacularschulen 
zu Arad , Debreczin, Gross -Karoly, Gosswardein, 
Nagy-Bänya, Szatthmär, Szegedin, Szigeth, Temes- 
vär. Im Pressburger JDistrict sind: 2 Archigymna¬ 
sien zu Ofen und Pressburg, 17 Gymnasien zu Bries, 
Karpona, Kolocsa, Kremnitz, St. Georgen, Kecske- 
met, Neusohl, Neutra, Pesth, Prividia, Rosenberg, 
Schemnitz, Solna, Gran, Tyrnau, Trentschin, Wai- 
tzen, eine Grammatikalschule zu Szakolcza, eine sehr 
wohl eingerichtete Forst- uud Industrieschule zu 
Hradek, 32 Nationalschulen zu Bakabänya, Pösing, 
Bries, Ofen, Karpona, Kremnitz, Czegled, Ersek- 
Ujvär, Recskemet, Modern, Nemet- Lipcsa', Neu¬ 
sohl, Neutra, Pe6th, Pressburg, Prividia, Rosen- 
berg, St. Georgen, Schemnitz, Szolua, Gran, Sza¬ 
kolcza, Szent Endro (diese gehört den nicht unirteu 
Griechen), Tyrnau, Trentschin, Waitzen, Vägh- 
Ujbely, Altofen. Dem Agramer JDistrict sind unter¬ 
geordnet: das Archigymnasium zu Agram, 4 Gymna¬ 
sien zu Eszek, Fiume, Posega, Warasdin, 11 Na¬ 
tionalschulen zu Buccari, Capronca, Kreutz, Eszek, 
Fiume, Posega, Ruma, Warasdin, Alt-Vukovär, 
Agram, Zambor. Ucberdiess führt dieser literarische 
Titularkalender noch an: 3 königliche adeliche Con- 
victe (diese sind zu Kaschau, Grosswardein und 
Agram), die sämmtlich unter geistlicher Oberaufsicht 
stehen, und das königliche Taubstummeninstitut zu 
Waitzen. Die Gesammtzahl der katholischen Gymna¬ 
sien und Grammatikalshulcn betragt 60, die der Ver- 
nacularschulen 93. Sehr ungern vermisst Ree. in 
diesem literarischen Schematismus die Angabe der 
jährlichen Zahl der Schüler. Auch würde derselbe 
eine noch grössere statistische und literarische Wich¬ 
tigkeit besitzen, wenn in ihm auch die vorhandenen 
wissenschaftlichen Hülfsanstalten der grossem Schu¬ 
len und die von den Professoren und Lehrern heraue- 
gegebeuen Schriften angezeigt würden. 

AR C H Ä O L O G I E. 

JLi Bassirilievi antichi di Roma incisi da Tommaso 

Piroli colle illustrazioni di Giorgio Zoega pu« 

blicati in Roma da Pietro Pirauesi nel suo sta- 

bilimento calcografKo StraUa dcl Babuino N. 5ß. 
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Tomo primo. In Roma, pr«s9o Francesco Burlie. 

JMDCCOVin: gr. 4. X. u. 26g S. 55 Kupfer tafeln. 

(ijj Thlr. in Conwtiiss. bey Weigel in Leipzig.) 

Nach den alten Münzen macht dasjenige Bild werk, 
das man gewöhnlich, wiewohl nicht ganz richtig 
unter dejn Namen Basreliefs begreift, eine der reich¬ 
haltigsten und lehrreichsten Classen der alten Denk¬ 
mäler au9. Gewöhnlich haben sie die Archäologen 
fast nur als Anhang zu andern Classen der Antiken, 
oder mit ihnen vermischt, zur Erläuterung eines 
oder des andern Kunstwerks benutzt, und doch 
macht die-Menge, die Zerstreuung, die Verstüm¬ 
melung und Ergänzung, die Erklärung und der Ge¬ 
brauch der Reliefs eine eigne Behandlung derselben 
nothwendig. In frühem Zeiten haben nur Boissard 
und R -llori allgemeine Sammlungen der Reliefs ver¬ 
anstaltet, aber ersterer sich auf die mit Inschrift 
versehenen eingeschränkt , letzterer keine ganz 
treuen Abbildungen der antiken Reliefs gegeben. Im 
4ten Theil des Mus. Capit. und im 4ten und 5ten 
Th eil des Museo Bio Clementino sind bekanntlich 
andere Sammlungen enthalten; im erstem mit vie¬ 
ler Gelehrsamkeit erläutert, aber nicht immer glück¬ 
lich erklärt von Foggini, im letztem vortrefflich 
in Kupfer gestochen und scharfsinnig erläutert. E* 
ist bekannt, dass in Winkelmanns Monumenti in- 
editi die Zeichnungen nachlässig gemacht, die ge¬ 
lehrten Bemerkungen des Herausgebers oft am Un¬ 

rechten Orte angebracht sind. In mehrern allgemei¬ 
nen Sammlungen trifft man ebenfalls viele Reliefs 
an, auf deren Abbildungen mau sich nicht immer 
verlassen kann. Montfaucon liess in seiner Ant. 
expl. die Kupfer von Boissard und Bellori copiren, 
und fügte nur noch einige neue Reliefs aus den 
französ. Museen oder Städten, die löm. Alterthü- 
mer haben, bcy. Es blieb noch ein grosser Theil, 
vornemlich von Rom und den benachbarten Ge¬ 
genden übrig, die noch gar nicht, oder irrig abge¬ 
bildet sind. Diese Bemerkung veranlasste das ge¬ 
genwärtige Werk. In ihm sollen die vornehmsten 
und wichtigsten Reliefs von Rom und der umlie¬ 
genden Gegend genau, und mit Bemerkung der 
Verstümmelung, der Ergänzung, der Maasse, ge¬ 
zeichnet und gestochen, kurz und ohne Aufwand 
vieler und überflüssiger Gelehrsamkeit erläutert, 
von den übrigen weniger wichtigen nur Verzeich¬ 
nisse und Beschreibungen, ohne Kupfer gegeben 
werden, so dass kein altes Bildwerk in erhabener 
Arbeit, an einem zugänglichen Orte, übrig bleiben 
soll, wovon man nicht in dieser Sammlung Nach¬ 
richt oder eine Abbildung finde; und wenn man 
nun in andern Ländern, wo sich eben solche Denk¬ 
mäler befinden, eine gleiche Sammlung von ihnen 
veranstaltet, so wird man endlich in einer Reihe 
Bände eine vollständige Sammlung der Reliefs des 
Alterthums haben. Zu bedauern ist, dass mehrere 
treuliche Reliefs neuerlich (mit der borghesiachen 
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Collection und andern) woggegangen sind, wahr¬ 
scheinlich ohne Zeichnungen von ihnen vorher zu 
nehmen. Die Erläuterung hat ein Mann übernom¬ 
men, dessen archäologische Kenntnisse längst be¬ 
währt sind, dessen in Deutschland gebildeter Ge¬ 
schmack sich nicht verändert, dessen richtige An¬ 
sichten und Beurteilungen der Werke des Alter¬ 
thums und ihrer Behandlung immer fester geworden 
sind. Dass da, wo so viel auf mannigfaltige Gornbi- 
nationen, auf glückliche Conjecturen, oft auf augen¬ 
blickliche Auffassung des wahren Gesichtspuncts 
ankömmt, die Deutungen der Archäologen und Er¬ 
klärungen eines und desselben Kunstwerks nicht 
übereinstimmen, darf uns nicht befremden; man 
wird zufrieden seyn, wenn eine Erklärung nur 
nichts Gezwungenes, nichts Gesuchtes, wenn sie 
von mehrern Seiten die höchste Wahrscheinlichkeit 
erhalten hat. Hr. Z. ist in seinem Commentar so 
zu Werke gegangen: er gibt, wo es nötig ist, dag 
Material (die meisten Reliefs sind auf weissem Mar¬ 
mor) und das, was zur Bestimmung des Vaterlan¬ 
des und Alfers eines Monuments beyträgt, an; bey 
einzigen oder fast einzigen Monumenten, die einen 
gewissen Gegenstand behandeln, bringt er bey, was 
er zur Erläuterung desselben sammeln konnte; bay 
mehrern Denkmälern, die denselben Gegenstand 
betreffen, hat er die Materialien seines Comraen- 
tars vertheilt unter die verschiedenen Kupfer; ohne 
darauf auszugehen nur neue und von andern nicht 
gemachte Bemerkungen vorzutragen , wollte er viel¬ 
mehr diese Sammlung zu einem allgemeinen Re¬ 
pertorium erheben. Was die Kunstarbeit anlangt, 
so schränkte er sich auf das ein, was das Vater¬ 
land und Zeitalter eines jeden Reliefs betrifft, über¬ 
zeugt, dass dem Künstler, für welchen diese Samm¬ 
lung zugleich bestimmt ist, die Declamatiouen der 
Schriftsteller wenig nützen, wohl aber kurze Er¬ 
zählungen der unter den Alten gewöhnlichen My¬ 
then, worauf die Reliefs sich beziehen, nöthig 
sind. Bey jedem einzelnen Monument ist erinnert, 
ob und wo es schon bekannt gemacht ist; auch 
sind die Erklärungen anderer berühmter Archäolo¬ 
gen beygefügt mit eignem unpartheyischen Urtheil 
des Verfs., dessen Kritik jedoch absichtlich die un¬ 
bedeutendem Schriftsteller, die kaum genannt zu 
werden verdienen, übergehet, und sich an die 
hält, deren Ansehen grösser ist. Aus Gründen, de¬ 
nen man seinen Beyfall nicht versagen kann, zog 
er die Anordnung nach den einzelnen Orten, wo 
sich die Monumente befinden, der in Winkelmanns 
Mon. ined. befolgten Sachordnung vor; am Schlüsse 
des Werks soll ein allgemeines und ausführliches 
Register alle Reliefs von demselben Gegenstände ver¬ 
einigen. In Ansehung der Orte aber befolgt er die 
alphabet. Ordnung, und daher findet man in ge¬ 
genwärtigen Bande die Reliefs des Pallasts und der 
villa Albani. Es sind folgende: aus dem Pallast 
Albani: T. I. Fragment eines Marmors von vor¬ 
trefflicher Sculptur, den Jupiter, XJluto und Nep- 
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tun vorstellend. Nach Bartoli und Bellori, die eine 
verkehrte Zeichnung davon haben stechen lassen, 
lieferte es Montfaucon wieder (Ant, expl. T. I. P. I. 
t. 15O mit der Aufschrift: Neptuno Genio Jovi Sa- 
crum, und Winkelmann führte es an, um zu be¬ 
weisen, dass die Alten auch bärtige Genien vorge¬ 
stellt hätten. Ein anderes Beyspiel eines bärtigen 
Genius, das W. anführt, hält Hr. Z. für einen Her-, 
cules mit dem Horn des Acheions, und erinnert, 
dass ihm nur ein einziges sicheres Beyspiel von ei¬ 
nem Genius barbatus, im gewöhnlichen Sinne des 
Worts Genius, auf einem Relief bey dem Antiken¬ 
händler Leoncini vorgekommen sey. Auf dem ge¬ 
genwärtigen Monument aber ist der vermeinte Ge¬ 
nius vielmehr Pluto, wie die ganze Jupitersphy- 
sioguomie lehrt. Die riutoköpfe mit dem Modins 
hält Hr. Z. sämmtlich für Verstellungen des Sera- 
pis. Die zw'ey weiblichen Figuren sind wahr¬ 
scheinlich Proserpina und Amphitrite, die auch am 
Piedestal des colossal. Amycläischen Apollo mit 
Pluto und Neptun verbunden waren. Die einzige 
Verzierung des Throns vom Jupiter ist eine sitzende 
Sphinx. Auch die eigne Gestalt des Blitzes, den 
er hält, ist zu bemerken. 2. Cadmus und Harmo¬ 
nia. Das sehr beschädigte Relief ist in einem nicht 
genauen Kupfer von Winkelmann M011. ined. 23 
bekannt gemacht und erläutert worden. Er glaubte 
die Entdeckung des Mars und der Venus darauf 
rorgestellt; eine I'lrklärung, die zuvörderst Hr. Z, 
bestreitet. Die Verbindung des Cadmus und der 
Harmonia gehört mit zu dem Mythenkreise, der 
mannigfaltig behandelt wurde. Hr. Z. bringt darüber 
manche treffliche Erläuterung bey. Unter andern 
bemerkt er die ursprüngliche Identität des Cadmus 
und des Samothracischen Cadmilüs oder Casmilus, 
bo wie er auch die dreyzehn Figuren des Reliefs 
in Beziehung auf den Hauptgegenstand, den er dar- 
gcstellt findet, zweckmässig aus dem Mythus er¬ 
klärt. 3. Mercurius den Bacchus als Kind tragend. 
Auf Gemmen sieht man ihn oft so. Aehnliche Vor¬ 
stellungen von andern Kunstwerken hat Hr. Z. 
noch gesammelt. Die Sculptur des Reliefs gehört 
einer der bessern Epochen zu. Besonders ist dar¬ 
an, dass die Ebene, aus welcher das Relief her¬ 
vortritt, nicht glatt gearbeitet, sondern mit einer 
Haspe so bearbeitet ist, dass es in der Ferne wie 
Luft aussehen konnte. 4* Acratus (der Silen, wel¬ 
cher den Bacchus erzog) von einem Satyr umfasst 
und unterstützt; ziemlich gute Sculptur. 5.6. Bac- 
,chisehe Tänze auf 4 Reliefs. Die beyden ersten 
stellen jedes zwey weibliche, die beyden letzten 
jedes zwey männliche Figuren dar. Ihre Attribute 
lehren, dass sie sich auf den Bacchus und dessen 
Verehrung beziehen. 7. Der indische Triumph des 
Bacchus, ein Relief mit sehr vielen Figuren, wor¬ 
unter auch Elephanten auf welchen Amorinen sitzen. 
Und eben durch die Zahl der Thiere von verschie¬ 
denen Arten, weiche dies Relief darstellt, unter¬ 
scheidet es sich von andern Reliefs auf welchen 
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Bacchische Züge Vorkommen. Ausser den Elephan-' 
ten, welche den Iriumphwagen ziehen, sieht man 
den Panther, den Esel, den Löwen, IVameelc, W'el- 
che auf alten Denkmälern selten zu sehen sind, und 
Pferde, weiche aut: bacchischen Monumenten höchst 
selten sind. Noch ist am Wagen ein Greif zur Ver¬ 
zierung angebracht. Alan sieht unter den Begleitern 
dieses Triumphzugs keine Gefesselten. Das einzige 
was sich auf den Kriegszug bezieht ist der Schild, 
den Silenus in der Hand hält. Auch auf einem un 
edirten Relief der villa Medici sah Hr. Z. den Silen 
mit einem Schild bewaffnet. Ueberhaupt werden 
noch andere Reliefs, auf welchen bacchische Auf¬ 
züge vorgestellt sind, sowohl als die Mythen in 
des Nonuus Dionysiacis zur Erläuterung dieses Re¬ 
liefs benutzt. Q. Ein feyerlicher Aufzug mit dem 
Krater des Dionysus. Auf einem zweyrädrigen von' 
Panthern gezogenen Wagen, auf welchem vorn ein 
gefesselten Indier sitzt, steht der Krater des D. von 
ungewöhnlicher Grösse; es folgen zwey nackte Sa¬ 
tyrs, die einen Elephanten führen, auf welchem 
ein andrer Indianer, mit, wie es scheint, gebun¬ 
denen Händen sitzt. Der Körper des Elephanten 
ist netzförmig gestreift wie auf einigen Münzen. 
9; Ein paar gefangene Indier (wahrscheinlich von 
einem bacch. Triumpfzug) mit einem Satyr, der 
aut der tuba bhiset. 10. Silenus, d^er einen grossen 
Krater trägt, und eine Bacchantin, welche das tym- 
panum schlägt. Die Wahrheit und Lebhaftigkeit 
der Bewegungen, und die Schönheit der Zeichnung 
der Figuren macht das Hauptverdienst dieses Re¬ 
liefs aus. 11. Eine häusliche Scene. In die Zeiten 
Hadrians setzt der Herausgeber diesen schön gear¬ 
beiteten Marmor, auf dessen Erklärung Winkelmann 
M011. ined. p. 22 ss. T. 19. so viele Gelehrsamkeit 
verschwendete. Er glaubte den Neptun, Ceres, 
Arion und Pelops zu erblicken. Man sieht eine 
liegende halbbekleidete männliche Figur,, eine si¬ 
tzende weibliche, daneben ein Pferd, auf der Seite 
der männl. Figur einen nackten Sklaven. Zwey 
ähnliche Reliefs werden damit verglichen. 12. Eine 
Dame im Bad. Sie lässt sich den Fuss von einer 
Sklavin salben oder abreiben, und hält ein Tuch 

v vor das Gesicht. Bartoli erklärte es von einer Braut, 
die den Verlust ihrer Jungfrauschaft beklagt; Win¬ 
kelmann von einer Jungfrau, die bald die Ehe voll¬ 
ziehen will, und mit dem Mantel den Kopf zu 
bedecken sucht. 13. 14. Ein der Cybele und dem 
Attis geweiheter Altar. Die Reliefs aller vier Sei¬ 
ten sind dargestellt. Auf der Hauptseite ist dia 
Ueberschrift: M. D. M. J. (Matri ldaeae) Et Attini 
S. und die Unterschrift: L. C. Cornelius. Scipio. 
Oreitus. V. C. Augur. Taurobolium. Sive. Crio- 
bolium. Fecit. Die II1I. Kal. Mart. Tusco. E (t) 
Eanullino. Coss. Hr, Z. hat die Vorstellung von 
der Cybele und die Einführung ihrer Verehrung 
gelehrt erläutert. Die Ausgabe dieses Bandes in 
einzelnen Lieferungen machte es nothwendig, dass 
die zahlreichen und langen Noten zu diesem Com- 



473 XXX, Stück. 

mentar erst spater folgten S. ^1 ff., und also vom 
Texte weiter getrennt sind. ' 15. Schicksal und 
Schlaf, ein schönes Relief mit latcin. Inschrift, 
welche den Sinn der Figuren erklärt, nach der äl¬ 
testen Sitte, den Figuren die Namen und den Com- 
positionen die Erklärungen beyzufügen, wovon ei¬ 
nige Beyspiele von Reliefs, gemalten Gefässen und 
andern Malereyen beygebracht werden. Auf der 
gegenwärtigen Sepulcral-Ara, die schon öfters ist 
in Kupfer gestochen und erklärt worden (nament¬ 
lich von denen, welche über die antike Vorstellung 
des Schlafs geschrieben haben), lieset man auf der 
einen Seite über der Figur des Schlafs die Auf¬ 
schrift: Somno Orestilla Filia; auf der andern über 
einer weiblichen Figur: Fatis Caecilius Ferox Fi¬ 
lius. Die letztere zeichnet sich durch das an den 
Füasen angebrachte Rad aus als die Göttin des 
Schicksals, in den fehlenden Händen hielt sie ver- 
muthlich das Buch des Schicksals. Auch die In¬ 
schrift auf der Hauptseite ist merkwürdig. Nach 
ihr gehört das Monument in Domitians Zeitalter, 
die Sculptur ist des Zeitalters der Antonine wür¬ 
dig. 16. Der öfters schon bekannt gemachte Stein 
mit Inschrift (von einem gewissen Atimetus liber- 
tus et pullarius), an welchem unten eine Hühner¬ 
steige mit jungen Hühnern angebracht ist (daher 
Hr. Z. ihm die Aufschrift gibt: Gabbia dei sacri 
polli). Es kommen noch ausser einem Legionsad¬ 
ler andere Verzierungen auf dem Monumente vor, 
über welche Hr. Z. sich ausbreitet. 17. (Vier) bac- 
chische Masken, jedesmal zwey zusammen, ähnlich 
denen, die aus der villa Albani nach Baris gekom¬ 
men sind (Mus. Nap. II, 27 s.), und ein paar an¬ 
dern angeführten, iß. Ein Familienopfer. Das Re¬ 
lief hat ganz den Charakter der aus Griechenland 
kommenden Bildwerke, über welchen auch Visconti 
Mus. Pio Clem. II. bey Taf. 27. schöne Bemerkun¬ 
gen gemacht hat. Es wird dadurch auch der Wahn 
widerlegt, als wenn Figuren von grösserer Gestalt 
immer Gottheiten vorstellten, ein Wahn, der auch 
durch andere Monumente widerlegt wird. Es ist 
eine Priesterin vorgestellt mit einer Schaale in der 
Linken, einem Krug in der Rechten, die ein Opfer 
für eine Familie darbringt, von welcher einige be¬ 
tende Figuren hinter ihr stehen. Ob das Relief 
sich auf eine bestimmte Gottheit, einen gewissen 
Opfergebrauch bezieht, lässt sich mit Sicherheit 
nicht angeben. Von S. 75 — Qo folgt ein genaues 
Verzeichniss aller im Pallast Albani befindlichen 
Reliefs, nach der Ordnung der Säle oder Zimmer^ 
wo sie stehen. Nicht hier abgebildet sind: das 
Reliet mit fünf von den 12 Arbeiten des Hercu¬ 
les; die Jagd des calydon. Schweins; eine Löwen¬ 
jagd ; ein Sepulcralstein des T. Aurelius Dexter 
(von Marini in den Iscriz. Albane bekannt ge¬ 
macht); eine Sepulcral - Ara des Freygelassenen 
Leinnus, bey demselben; die drey Grazien unbe¬ 
kleidet, auf gewöhnliche V/eise gruppirt, schlechte 
Sculptur; zwey Urnae cinerariae mit Inschrift, von 
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Welchen die eine auf einer besondern beygefiigtm 
Taf. A. abgebildet ist. Auf die schon erwähnten 
Noten zur 13. und 14. T. folgen S. 106—‘xoß* Zu¬ 
sätze und Verbesserungen und am Schlüsse de# 
Theils S. 263 ff. wieder andere. Man ist also ge- 
uöthigt, an verschiedenen Orten manche erhebli¬ 
che B erichtigungen und Ergänzungen zusammen 
zu suchen. Besonders wird zur Geschichte des 
Cadmus und der Harmonia, der Cybele und de» 
Atys mehreies nachgetragen. Gelegentlich wird, 
nach Hrn. Prof. Welkers Bemerkung erinnert, dass 
die auf dem Glockenthurm des Capitoliums befind¬ 
liche mutilirte Statue, die man für eine Roma 
hält, vielmehr der Sturz einer Diana sey, aber da¬ 
gegen ein Relief der villa Borghese angeführt, wo 
Roma als Amazonin zwischen einer Victoria und 
einer Abundantia vorkömmt. 

Aus der villa Albani sind folgende Stücke hier 
aufgenommen: 19. Zwey theatralische Tänzerinnen 
(saltatrice. timeliche). Sie sind mit vieler Eleganz 
ausgearbeitet. Aus den tympanis und cyrabalis kann 
nicht gefolgert werden, dass es Bacchantinnen sind. 
Sie haben wenigstens nicht den übrigen Ausdruck 
von Bacchantinnen. 20. 21. Eine andere Art von 
Tänzerinnen, Is^ibovXot genannt. Es gab solche Sela« 
ven und Sclavinnen, die dem Dienste eines Tem¬ 
pels und einer Gottheit geweiht waren. Dass der¬ 
gleichen auf diesen beyden Marmors vorgestellt sind, 
zeigt der Altar mit brennendem Feuer auf dem ei¬ 
nen, die Tempelhalle mit ihren Säulen auf dem 
andern. Es sind mimische Tänze, und der auf 21. 
scheint eine Aussöhnung auszudrücken oder etwa» 
ähnliches. Das Kunstwerk auf T. 20. (ein cande- 
labrum, an dessen drey untern Seiten diese drey 
Tänzerinnen angebracht sind, ist von parischem 
Marmor und von der schönsten griechischen Sculp¬ 
tur; das zweyte von lunensischen Marmor, römi¬ 
sche, aber schöne Arbeit. Einige ähnliche Relief» 
werden damit verglichen. Winkelmann glaubte in 
den Tänzerinnen die Horen, Visconti, spartanische 
Jungfrauen, zu sehen. Hr. Z. widerlegt sie, so 
wie eine andere Meynung, dass cs Kanephoren wä¬ 
ren. 22. T. Einige opfernde Weiber. Das Bild ei¬ 
ner sitzenden Matrone mit einem Stab in der Hand, 
nnd ein Altar, den nur Weiber bedienen, könnte 
leicht die Vermuthung erzeugen, dass das Relief 
sich auf die Verehrung der Verta beziehe. Allein 
die ursprüngliche Beschaffenheit des Reliefs lässt 
keine sichere Vermuthung fassen. 25. Das Relief 
mit der Auischrift: O. Lollins Alcamenes Dec. et 
Duumvii*, das einen sitzenden Künstler, der eine 
Büste geformt hat, nach Winkelmanns Meynung, 
den Alcamenes vorstellt, worüber aber andere an¬ 
ders geurtheilt haben. Hr, Z, tritt des Hrn. Fea 
Meynung in dem Anhang zur Indicazione antiqua- 
ria per la villa Albani bey, dass die opfernde weib¬ 
liche Figur die Tochter oder Gattin des Alcamenes 
eey, welche dem Andenken oder Bilde des Verstor- 
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fcenen opfere., der ausser der Ehrenstelle , die er in 
dem Municipium bekleidete, auch die Geschick¬ 
lichkeit eines Bildhauers gehabt habe. Er setzt das 
Denkmal in das Zeitalter der Antonine. 24. Ein 
tragischer Dichter. Auf einem mit einer ChLmys 
bedeckten Cippus steht eine tragische Maske. Dass 
aber die aut beyden Seiten sitzenden zwey Figu¬ 
ren tragische Dichter sind, ist Hrn. Z. nicht wahr¬ 
scheinlich. Nur von der einen nimmt er es an; 
an der andern ist der Kopf neu, und die ganze yi- 
gur verräth einen niedern Rang. Eher kann es ein 
Acteur seyn, der in der Hand das Drama hält, da^s 
er vom Dichter erhalten bat. 25. Ländliche Belusti¬ 
gungen. Diese Unterschrift (frastulli rurali) gibt 
Hr. &Z. einen Belief, auf welchem Winkelmann das 
Trauerspiel, Lustspiel und die Palaestra zu sehen 
glaubte (Mon. ined. n. 194.), und worüber er sich 
mit grosser Gelehrsamkeit verbreitet. Mit vieler Be¬ 
scheidenheit bestreitet Hr. Z. Winkelmanns Erklä¬ 
rung Wir müssen aber gestehen, dass er uns auch 
von0 der seinigen nicht ganz überzeugt hat. Die 
jugendliche Figur mit der komischen Maske be¬ 
zieht sich doch wohl auf das Lustspiel. _ 26. Die 
Verschiedenen Arbeiten der Weinlese; ein treuli¬ 
ches Relief, das durch die Mannigfaltigkeit der 
Gegenstände sich eben sowohl als durch die einfa¬ 
che und übereinstimmende Disposition der Figu¬ 
ren und die Natürlichkeit der Stellungen auszcich- 
net. 27. Eine Boutike mit ausgeschlachteten Thie- 
ren zum Verkauf, .und zw^ey weiblichen Figuren 
(Bottega di Vivandiera), und mit einer aus Virgil 
entlehnten (fehlerhaft geschriebenen) Inschrift. In 
Kupfer gestochen ist das Relief ohne die Inschrift 
in der Gail. Giust. II, 112, die Inschrift bey Ma- 
rini. aß* Butike eines Wursthändlers (pizzicagnolo) 
mit* einer'Aufschrift: Marcio Semper Ebria. Die 
dabey befindliche grosse Büste hat noch die beson¬ 
dere Aufschrift: Ti. Julio Vitali. Die Erklärung 
von Morcelli scheint Hrn. Z, annehmlich, ob sie 
gleich' Marini’s Beyfali nicht erhalten hat. 29. Ein 
Jüngling, der in das Bad geht. Im 5ten Th. des 
Mus. P. CI. ist T. B. n. 5. S. 75 diess Relief schon 
in Kupfer gestochen und gelehrt erläutert worden. 
Hr- Z. wiederholt das dort Angeführte. _ Winkel- 
ma'nn glaubte, es sey ein Scläv, der einen Lecy- 
thüs trage, vorgestellt, Visconti hielt es für einen 
Athlet, °oder vielmehr für einen cynischen Pliilo- 
göph (dazu ist die Figur offenbar zu jung) mit ei¬ 
ner ampulla und strigilis. 30. Alexander und Dio¬ 
genes im Fasse, ein schon aus Winkelmanns Mon. 
ined. 174. (vergl. Fea zur röm. italien. Uebers. der 
Gesch. der Kunst III, 448-) bekanntes Relief. Ara 
Alexander ist der Kopf neu, und eben'so am'Dio¬ 
genes Köpf, Hände, und ein Tlieil des Fusses. 
Die Denkmäler, welche auf Alexanders Geschichte 
lind Thaten sich beziehen, sind selten. Hr. Z. er¬ 
wähnt einige, und beschreibt auch namentlich das 
von Visconti bekannt gemachte und erläuterte in 
einer Dissertation, welche in der 2ten Ausgabe. 
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von Sainte-Croix Prei&schrift über die Schriftstel¬ 
ler Alexanders des Grossen befindlich ist. 31. Rom 
in ganzer Figur auf Spolien sitzend. So oft auch 
die ewige Roma auf Münzen vorkömmt, so selten 
sieht man sie auf Marmors. D017 erscheint sie in 
der Gestalt einer sogenannten Amazone, wiewohl 
die Römer nicht an die eigentlichen Amazonen ge¬ 
dacht haben, auch Roma nicht so wie gewöhnlich 
die Amazonen bewaffnet ist — ferner in der Ge¬ 
stalt oder mit Attributen der Minerva, und die Bil¬ 
der der Virtus unterscheiden sich von ihr nur durch 
etwas mehr Männliches und Finsteres. Die Attri¬ 
bute derselben aut Münzen sind eine Hasta, da® 
parazonium und zu den Füssen bisweilen eine Erd¬ 
kugel, auf den Kaieermünzen kommen mehrere 
und mehr verschiedene Attribute vor, auch die 
Victoria, und ein Kranz. Die beyden ältesten Vor¬ 
stellungen der Roma auf Marmors sind wohl die 
am Triumphbogen des Titus, dann kommt sie auf 
mehrerii ähnlichen Werken vor. Hadrian hatte der 
Roma und Venus einen Tempel geweiht (trüber 
waren schon auswärts der Roma Tempel errichtet 
worden, zuerst von den Smyrnäern 559. J. R. bald 
nach dem zweyten punischen Krieg), und seitdem 
war auch das Ideal der Roma bestimmter. Aber 
es änderte sich doch nachher wieder etwas ab, und 
ging zum frühem zurück. Unter Theodos sieht 
man sie auf einer Münze als eine kleine kriegeri¬ 
sche Figur mit dem Labarum in der Rechten, ei¬ 
ner kleinen Victoria in der Linken, und der Auf¬ 
schrift: Urbs Roma felix; auf einigen Autonom¬ 
münzer der lezten Zeiten des Kaiserthums ist ihr 
Brustbild mit Helm, Panzer und Kriegsmantel, 
mit der Aufschrift: Invicta Roma felix, dargestellt. 
In das Zeitalter Constantins gehört das Gemälde im 
Pallast Barberini (Montfaucon Ant. I. t. 193, c.), 
auf welchem die Roma galeata mit einer tunica 
talaris zu sehen ist, und ein anderes nicht mehr 
vorhandenes ehemals in demselben Pallaste, wel¬ 
ches Spon bekannt gemacht, und Montfaucon I, 
i93* 8* wiederholt hat. Das hier abgebildete mar¬ 
morne Relief ist aus Hadrians Zeitalter. Es ist sehr 
viel daran ergänzt. Vermuthlich hatte die Roma 
in der Rechten die gewöhnliche Figur einer Victo- 
riola, in der Linken eine Hasta, wrovon sich ein 
kleines Stück erhalten hat. 50. 53. Die puellae ali- 
mentariae Faustinianae. I11 der Indicazione anti- 
quaria per la villa Albani werden diese zwey schön 
gearbeiteten und mit vielen Figuren versehenen 
Stücke eines antiken Frieses für einen Aufzug mit 
zwey Priesterinnen ausgegeben, aber Winkelmann 
erkannte gleich darin, was wirklich vorgestellt ist, 
und verglich damit die Vorstellungen der Münzen, 
auf denen man die Umschrift: Puellae Faustinianae 
lieset. Da diess Relief das einzige marmorne Denk¬ 
mal ist, das sich darauf bezieht, 60 muss man sich 
wundern, dass Winkelmann es nicht in die Mon. 
ined. aufgenommen hat. Zur Erläuterung dessel¬ 
ben bemerkt Hr. Z., .dass diese Unterhaltsanstalt 
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für Mädchen nicht von der Faustina selbst, son¬ 
dern nach ihrem 'I’ode von ihren Gemahl Antoni- 
nus Pius ist gestiftet worden. Sie erscheint daher 
auch immer aut den darauf sich beziehenden Mün¬ 
zen vergöttert. Auch auf dem Relief sieht man sie 
mit ihrer Tochter, der jüngern Faustina, welche 
die Austheilung macht, oder aus einem Gefäss et¬ 
was ausgiesst, was ein Mädchen auffängt. Die 
894. J. R. gemachte Stiftung wurde von Marcus 
Aurelius, der die jüngere Faustina zur Gemahlin 
hatte J, 929. verdoppelt. Ilr. Z. führt auch die 
frühem wohlthätigen Stiftungen der Nerva und Tra- 
janus an. 34. Eine meta Circehsis mit verschiede¬ 
nen Verzierungen, und andern Verzierungen neben 
der meta. So einzig diess Stück in seiner Art ist, 
so ist es doch nur in dem Verzeichniss der Alter- 
thümcr des Pallasts und der villa Albani erwähnt, 
sonst hat Niemand davon Notiz genommen; Herr 
Zoega führt noch einige andere Vorstellungen von 
solchen metis auf antiken Denkmälern an. Die 
untern Figuren neben und auf der Meta auf ge¬ 
genwärtigen Relief stellen »einen bacchischen Tanz 
vor, oben ist an der Meta eine Keule und ein 
'Hirtenstab (Pedum) als Symbole der Tragödie 
und Komödie angebracht, auf der Meta selbst Oli¬ 
venkränze (da sonst die Circensischen Sieger ge¬ 
wöhnlich mit Lorbeer - oder Palmzweigen belohnt 
wurden. Die Arbeit yerrätli das Zeitalter des Ver¬ 
falls der Kunst. 35- Auriga Circehsis. Nach Fabretti 
und Montfaucon hat Winkelmann Monum. ined. 
n. £03 diess Relief im Kupferstiche bekannter ge¬ 
macht; Visconti im Mus'. P. *C1. bey Gelegenheit 
eines Torso der Statue eines Circensischen Wagen¬ 
führers und Bianconi in der Descriz. dei Circhi 
haben es ' nicht übergangen. Hr. Z. führt Winkel¬ 
manns und Bianconi’s Beschreibungen wörtlich an 
und berichtigt Einiges darin. Der Auriga ist nicht 
im Actus des Wettrennens vorgestellt, sondern als 
Sieger mit dem Pälmzweig, 36. Mann und Frau 
bey Tische, eine häusliche Scene ähnlich der T. n 
vorgestellten. Wihkelmann (Monum. ined. 20.) 
glaubte diess Relief sey eines und dasselbe mit dem 
bey Montfaucon Ant. expl. III, 58- zbgebildeten; 
aber es findet einige Verschiedenheit Statt: Die vier 
kleinern weiblichen Figuren auf gegenwärtigem 
Marmor scheinen Sklavinnen zu seyn. 57.. Ein Jä¬ 
ger in einem Walde, mit seinem Pferde, dessen 
Ausdruck sehr schön ist. Es ist diess Relief zuerst 
iin den Notizie sulle antichiiä di Roma per il a. 
1787 bekannt gemacht worden T. 2. Das Tiger¬ 
oder Löwenfell, welches dem Pferde zum Schmuck 
dient , ist kein ungewöhnlicher Gegenstand und 
wird vom Hm. Z. durch mehrere ähnliche Bey- 
gpiele erläutert. 58. Orestes zu Delphi. Das Re¬ 
lief der Urne zeigt den Orestes, Pylades und alle 
fünf Furien. Der Herausgeber nimmt von dem Ma¬ 
terial dieser Urne Gelegenheit überhaupt von den 
etruskischen Särgen und Urnen aus Gyps - Alabaster, 
die in Toscana häufig sind, in Rom selten und 

ihrer Arbeit etwas zu sa^en. Auch auf gegenwär¬ 
tigen Relief hat die Arbeit einen etruskischen Cha¬ 
rakter. 39. Hypsipyle dem Lycurgus überliefert. 
Die Erklärungen dieses Reliefs, einer der vorigen 
ähnlichen Urne, sind sehr verschieden. Den R^ub 
atheniensischer Weiber durch die Pelasger von 
Lemnos, den Raub der Helena , die Auge und 
den Teuthras glaubte man darauf zu. sehen. Der 
Herausgeber macht es wahrscheinlicher, dass Hypsi¬ 
pyle, Königin von Lemnos, die Hauptfigur sey. 
Den Mythus von thuseiben und von ihrer Verkau- 
kaufung an den König von Nemea Lykurg erzählt 
Hr. Z. nach Stätiu.6 vorzüglich. Die Verbindung 
dieses Mythus mit der Geschichte der Argonauten 
gab ihm mehr Interesse, und selbst die Etrusker, 
die so viele griechische Fabeln darstellten, konnten 
wohl auch diesen Gegenstand und namentlich die 
Scene, wo Hypsipyle von Seeräubern an den Lykur- 
gus verkauft wird, darstellen, Inzwischen bleibt 
doch noch mancher Zweifel gegen die Richtigkeit 
dieser Erklärung. 4°- Echetlus. Nach. Lanzi’s 
Meynung ist Jason in dem Moment, wo er mit 
einem Pflug die aus den Schlangtnzähnen aufge¬ 
wachsenen Bewafneten tödtet, vorgestellt, nach 
Winckelmann und Fea Echetlus ; Herr Z. behält 
diese Benennung sey , so viele Zweifel er auch 
selbst an ihrer Richtigkeit hegt, und bemerkt übri¬ 
gens, dass die Arbeit an dieser dritten etruskischen 
Urne der Villa .Albani vorzüglich gut ausgeführt sey. 
Eine vierte etruskische Urne der Villa Albani stellt 
einen kämpfenden Centaur vor. Den drey unstrei¬ 
tig (wie Hr. Z. glaubt) etruskischen Monumenten, 
welche T. 58—4° abgebildet und erläutert sind, 
fügt er T. 41. ein Relief b.ey, das Winkelmann 
auch für etruskisch hielt, netiere Antiquarier aber 
wie Fea und Lanzi, den Griechen vindicirt haben, 
und das die Leucothea vorstellen soll (supposta Leu- 
cothea lautet die Unterschrift der Tafel). Die 
Etrusker hatten keinen parischen Marmor, woraus 
diess Stück besteht, auch führt die Sculptur kei¬ 
neswegs, wie Winkelmann glaubte, auf die Etjfu-- 
rier. Vorgestellt ist eine sitzende Matrone mit .ei¬ 
nem auf dem Schoosse stehenden Kinde, Vor ihr 
stehen Mägde, ihre Befehle erwartend. Aus 4er 
Kopfbinde der sitzenden Matrone (H^SfuvsV)* schloss 
Wink., dass es Leukothea die Amme des Bakchuä 
sey. Aber ngy&t/xvay ist vielmehr eine Art Schleyer 
und gehört nicht der Leukothea eigenthümlieh zu. 
Man findet ihn auch bey andern Statuen, wovon 
S. ißG Beyspiele aufgeführt sind. Das Relief hat 
durchaus nichts Charakteristisches, wodurch irgend 
eine Erklärung über alle Zweifel erhoben wurde. 

.Hirt glaubte in dem, hier angeführten Bilderbuch, 
es sey Venus mit einem Amor auf dem.Schoosee 
und den Grazien; was nicht sehr wahrscheinlich 
ist. Hr. Z. führt bey dieser Veranlassung die al¬ 
ten Mythen von der Leukothea und dem Palaemom 
und voq der I90 an. 42- Orpheus, Eury.diee und 
Mercur. Auf einen ähnlichen Relief zu Neapel, 
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chtiiß&h i» äer Sanjmlung Caraffa No ja* jetzt. im 
Palast *legJi Studj sind die Namen dieser Personen 
griechisch Leygefiigt. Auf einen dritten in der 
Villa Borghese ist zwar die Unterschrift : Zetus 
Antiopa jf.mphiont aber diese Unterschrift -wahr¬ 
scheinlich unecht, wenigstens diese Deutung un¬ 
richtig. Denn für die erstere Erklärung spricht 
Mehreres, was auch vom Herausgeber angeführt 
wird. 43* Öcr Tod der Alcestis, ein schönes Re¬ 
lief, schon bey Wink. Monum. ined. ß<5. S. 115. 
Den Mythus erzählt Hr. Z. nach Euripides und 
nach den alten Mythologen. Drey Scenen sind 
aut diesem Relief dargestellt: 1. Die letzten Augen¬ 
blicke der sterbenden Alcestis; 2. Hercules kömmt 
dazu, den Admetus begrüsst; 3. Admetus ordnet 
für die Pheräer das Leichenbegängniss an, und ge¬ 
rat!) mit dem alten Pheres in Wortwechsel. Wir 
gestehen, dass wir uns in diese drey Scenen des 
Reliefs nicht recht finden. Uebrigens hat Herr 
Z. manche Erklärungen Winkelmanns verbessert. 
44* Hädalus und Icarus. In Winkelmanns Monum. 
ined. 05. ist ein ähnliches Relief der villa Albani 
von weissem Marmor abgebildet und] erläutert, 
Hr. Z. bat das von rothem Marmor und erträgli¬ 
cher Arbeit vorgezogen; beydes sind die einzigen 
marmornen Denkmäler, auf denen Icarus vorkömmt. 
Das hier abgebildete ist besser erhalten, als das bey 
Winkelmann. Man kann vielleicht das Relief von 
Weissem Marmor als Original, und das gegenwär¬ 
tige als Copie ansehen. Dädalus hat den einen Flü¬ 
gel vollendet, und arbeitet noch am andern. 45. 
Das Schilf Argo. Schon Winkelmann hat diess Re¬ 
lief aas terra cotta bekannt gemacht, wiederholt ist 
es, aber schlecht gestochen vor den Anmerkungen 
zum 1. B. der Argonaut. Apollonii Rhod. nach Flan- 
gini’s Uebers. (bey welchem Werke überhaupt meh¬ 
rere auf den Argonautenzug sich beziehende Anti¬ 
ken abgebildet sind, von denen auch Hr. Z. hier 
rin Verzeichnisse gibt. 46« Tod des Meleager. Diess 
Relief war schon aber mit weniger Genauigkeit 
abgebildet in d.en Admirandis t. -69. und bey Ca- 
vaceppi Racc. di Statue III, 35. Ee ist sehr ähnlich 
einem in dem Mus. Capit. IV, 35. und einem an¬ 
dern in der villa Borghese (Stanz. 111. t. 12.). Alle 
drey gehören zu Sarkophagen, die aus dem 2. Jahrh, 
der christl. Zeitrechnung zu seyn scheinen. Sie 
Weichen nur in wenigen Umständen von einander 
ab, und dienen zur wechselseitigen Erläuterung. 
In dem hier abgebildeten unterscheidet Hr. Z. vier 
Momente. Im i. sieht man die Göttin des Sckick- 
sals, den Beschluss des Todes von Meleager nieder¬ 
schreibend oder bekannt machend. Der 2. Gegen¬ 
stand ist die traurig auf einem Fels unter dem 
Schatten eines Baums sitzende Jägerin Atalanta. 
3. Althaea, Meleagers Mutter, mit einer Erinnys 
und der Göttin der Nothwcndigkeit (Avaymj). 4. Der 
sterbende Maleager mit seinen trauernden Schwe¬ 
stern, altem Vater und der dazu kommenden Mut¬ 

ter. 47* Gapaneus (bey Winkelm. Mon. insd. 109.)., 
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Die Binde--um den Kopf charakierisirt in dem he¬ 
roischen Zeitalter keinesw.eges den KönD, wie Win¬ 
kelm. glaubte. 43. Ihcseus, auch bey Winkelm.- 
Mon, ined. g6. Ilr. Z. glaubt aber, dass zwey ver¬ 
schiedene Momente einer und derselben Handlung, 
der Wiedererkennung des Theseus, vorgestellt sind. 
49. Hippotylus. Ralf ei fand in diesem Relief zwev 
Handlungen des Meleager dargestellt, Allein den Me¬ 
leager sieht man auf Denkmälern stets zu Fuss, Ilip- 
potytus als Sohn der Amazone immer mit dem Pferd, 
und so kömmt er auch hier vor. Aber in zW ey See¬ 
len theilt sich allerdings diess Relief von selbst, da 
Hippotylus oil’enbar zweymal vorgestellt ist. Btyde 
erklärt Hr. Z. eben so genau, als er mit Rücksicht 
auf andere Denkmäler die verschiedenen Mythen voa 
dem Schicksal des Hippotylus aus einander setzt. 
Der folgenden Tafel 50. hat Hr. Z. die Unterschrift 
erlheilt: Supposto lppolito, um den Namen beyzu- 
behalten, den Winkelrnaon (Mon. ined. 102.) ange¬ 
nommen hat, da hingegen Raifei den Meleager nebst 
seiner Mutter und Schwestern auch hier sah. Aber 
keine von diesen Erklärungen leistete Hrn. Z. Genüg«. 
Er trägt daher mehrere andere Vermuthungen vor, 
dass Bellerophon und Prötus, oder die Verlobung 
des Neoptolemus und derHermione, oder Telephus 
und Auge, die Hauptpersonen des Reliefs wären. 
Aber es bleibt immer noch vieles unvereinbar und 
unerklärbar. Die Arbeit des Reliefs setzt er in den 
Anfang des 4ten Jahrh. 51. Vermeintlicher Pollux.- 
Winkelmann glaubte nemlich (Mon. ined. 6&.), dass 
auf diesem Bruchstück von pentdischem Marmor 
und griechischer, w.o nicht atheniensischerSculptur, 
Pollux, den Eynceus tpdtcnd vorgeatellt sey. Aber 
auf wie unsichern Gründen diese Vermuthung be¬ 
ruhe, wird dargetham 52. 55. Hochzeit des Peleus 
und der Thetis; auf einem Sarkophag schon bey Mont- 
fauc. Suppl. de Aut. cxpl. V, 51. und Winkelm. Mon. 
m. abgebildet und erklärt. Aber Winkelm. machte 
alles darauf zu Göttern und Göttinnen. Hierin wi¬ 
derspricht ihm Hr. Z. mit Recht. Das Denkmal ist 
übrigens das grösste und schönste von allen Arbeiten 
in Gypealabaster, die sich aus dem Alterthum erhal¬ 
ten haben. 54. Vermeintlicher Philoctet. Von al¬ 
len Aufsätzen des Abt Ilaffei über die Monumente der 
villa Albani ist der, worin er diess Relief erläutert, 
nach Z’s Urtheil der vorzüglichste. Er theilt die 
Hauptstelle daraus mit einigen Bemerkungen und Zu¬ 

sätzen mit. Allein er bemerktauch mit Recht, dass 
Nichts vorhanden sey, was den Philoctet deutlich 
charahterisirt. Eben so wenig kann ihn die Muth- 
massung Visconti’s, es sey der Genius Caucasi, be¬ 
friedigen. Wahrscheinlich hat man in dem folgen¬ 
den Bande noch mehrere Reliefs der villa Albanf zu 
erwarten, nebst einem Verzeichnisse der nicht hier 
abgebildeten. Doch bey dem Abdruck dieser Anzeige 
geht die Nachricht ein, dass der würdige Herausge- 
her verstorben sey. Wer wird sich nun dieses Werks 
annehmen, und es mit dem Geiste und der Jßedacht- 
samkeit Zoöga’s fortsetzen ? 
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SPEC ZELLE THERAPIE. 

.Bemerkungen über die Nervenfieber, die im Winter 

ißof in Preussen herrschten, von C. JE. FLufe- 

land, in dessen Journal der praktischen Heil¬ 

kunde. XXVI. Bd. 5tes St. 120—173 S. (6 gr.) 

Observations sur les fievres nerveuses par Chr. Wilh. 

Hufeland etc. traduites de l’allemand ct augmentecs 

de notcs par J. V. F. Vaidy (de la Fleche), medecin 

de la grande armee etc. Berlin 1807, (de l’impri- 

merie de L. Quien) p. 58- 8- 

Ueber die Nervenfieber, welche in Berlin im Jahre 

1807. herrschten, nebst Bemerkungen über die rei¬ 

zende, stärkende und schwächende Curmethode. 

Erste Einladungsschrift zu seinen Vorlesungen im 

Winter 1Q0} von D. Aug. Friedr. Ilecker, königl. 

preuss. Ilofrathe, Prof, der Pathol. und Semiotik, etc. 

Berlin, bey Maurer. lßoß. 8* 72 S, (18 gr0 

Tableau historique des maladies internes de mauvais 

charactere, qui ont afflige la grande Armee dans 

la Campagne de Prusse et de Polognc, et notam- 

ment de celles qui ont ete observees dans les hopi- 

taux militaires et les villes de Thorn, Bromberg, 

Fordon et Culm dans l’hiver de 1806 a 1807, le 

printems et l’ete de 1807. Suivi de rellexions sur 

les divers modes de traitement de ces maladies, 

adoptes par les medecins Fran^ais et Allemands, 

par A. P, Gilbert, Doct. et ancien Profess, en Me- 

dec. Medecin en chef d’Armee, Principal au 6e Corps de la 

grande Armee etc. Berlin, de l’imprira. de Quien. 

i8°8‘ 8- VIII. u. 134 p. 

Ueber die Krankheiten, welche während des Preus- 

sisch-Polnischen Feldzuges bey der grossen franz. 

Armee herrschten, vom Doct. und Prof. Gilbert, 

Erster Band. v 

aus dem Franzos, übersetzt von D. Bock, mit ei¬ 

ner Vorrede und mit Anmerkungen versehen von 

U. Formey, königl. preuss. Gell, auch Obermedicinal- 

und Sanit. Rath. Erfurt, bey Hennings. 1808. 8* 

XIV. u. 140 S. (16 gr.) 

Sorgfältige und vergleichende Beobachtung epidemi¬ 
scher Krankheiten war von jeher eine der ergiebig¬ 
sten Quellen zur Bereicherung der praktischen Heil¬ 
kunst, und jeder Beytrag hierzu verdient in unsern 
Tagen um so grössere Aufmerksamkeit, je mehr man 
allgemach anfängt, die Vergleichung und Prüfung 
der altern und neuern Heilkunst, so wie des Erfolgs 
verschiedener Heilmethoden in einer und derselben 
Krankheitsform, als eine der fruchtbarsten Bemühun¬ 
gen anzuerkennen-. Doppelt schätzbar aber sind uns 
vorliegende Arbeiten, über die epidemischen Krank¬ 
heiten, und besonders über die Nervenfieber, wel¬ 
che während dem preussisch - polnischen Feldzuge 
18^6 u. 1307. geherrscht haben, dadurch ein seltnes 
Zusammentreffen der Umstände drey Beobachter, von 
ausgezeichnet hohem Beruf, an drey verschiednen 
Orten , unter höchst verschiedenen Ständen und Ver¬ 
hältnissen, und mit beynahe eben so verschiedenen 
Ansichten dieselben Iirankbeitsformen zu beschrei¬ 
ben unternahmen. Ausser dem gemeinschaftlichen, 
erweckt daher auch jede dieser Arbeiten ein eigen¬ 
tümliches Interesse durch ihre Individualität, und 
die natürlichste Ordnung bey gegenwärtiger Anzeige 
wird mithin auch die seyn, dass wir fürs erste den 
Ilauptcharakter der Epidemie, ihren Gang und ihre 
verschiedenen Formen aus der Vergleichung aller 
drey Beobachter zu bestimmen suchen, die besondern 
Umstände, welche sie unter den abweichenden Ver¬ 
hältnissen, in denen sie beobachtet wurde, modifi- 
cirten, herausheben, und sodann zum Schluss unsre 
Bemerkungen über die Eigentümlichkeit einer je¬ 
den Abhandlung hinzufügen. Bec., der beynahe zu 
der nemlichen Zeit eine Nervenfieberepidemie in ei¬ 
ner vom Kriegsschauplatz entfernteren Gegend beob¬ 
achtete, findet diese Gelegenheit sehr willkommen 

[3i] 
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um durch seine Erfahrungen einen neuen Verglei- 

chungspunct für dieses traurige Gefolge jener Schreck-- 

nisse testzustellen. 

Der für das nördliche Deutschland so unglück¬ 

liche Feldzug von 1306 führte fast in allen den Ge¬ 

genden, welche die Schrecknisse des Krieges erfuh¬ 

ren, ansteckende Krankheiten als die gewöhnlichen 

Resultate von mangelnder oder schlechter Nahrung, 

niederschlagenden Gemiithsbewegungen , Zusam- 

mendrängung der Menschen und Erkältung, lierbey. 

Ausser diesen allgemeinen Ursachen kamen noch in 

den verschiedenen Gegenden, wo die Beobachtungen 

angestellt wurden, besoudre Veranlassungen hinzu, 

■wodurch die Form der Krankheit modificirt werden 

musste. In Königsberg litten die dort anwesenden 

Reisenden heftiger als die Eingebornen wegen der 

überstandenen Strapazen und Unordnungen der Reise, 

des ungewohnten nördlichen Seeclima, und durch 

die Sehnsucht nach den Ilinlerlassencn. Bey der 

siegreichen Armee trug der höchst beschwerliche 

Winlerfeldzug, die forcirten Märsche, das unge¬ 

wohnte Clima, und besonders der Mangel an Unter¬ 

kommen für die Kranken zur-Verschlimmerung der 

sich zeigenden leichteren Uebel bey. Ueberdiess be¬ 

klagt sich der Vf. v. No. 4- sehr nachdrücklich über 

die Saumseligkeit', mit der die nöthigen Anstalten 

zur Aufnahme der Kranken getrofFen wurden (S. 1 11. 
u. a. m. O.). Es zeigte sich daher auch die Epide¬ 

mie sehr bald nach der Ankunft der Armee in Bolen 

im December 180G, nahm im Januar, Februar und 

März zu, verminderte sich im May und Juny, und 

stieg aufs neue nach der Schlacht bey Friedland im 

July und August 1807, bis die Truppen jene Gegen¬ 

den verliesscn. ln Berlin unterschied Hecker einen 

doppelten Ursprung der Krankheit; theils wurden sie 

erzeugt durch den schlaffen Winter und die traurige 

Lage der vom Feinde besetzten Hauptstadt, theils 

durch Ansteckung. Die letztere wurde durch einen 

Transport kriegsgefangener Russen verbreitet, die, 

nach einer mühseligen Reise, jensclt der Weichsel 

her, in der nasskalten Witterung, von allen Bedürf¬ 

nissen entblösst, grösstentheils verwundet und mit 

einem fürchterlichen Lagerfieber behaftet, langsam, 

mitten durch die Stadt in ihrem längsten Durchmes¬ 

ser gefahren, und jedesmal Tage und Nächte lang, 

oft sehr enge zusammengehäuft, im Backhofe un¬ 

tergebracht wurden. Der Verf. fand hier bestätiget, 

was er dreyzebn Jahre früher in einer ähnlichen Epi¬ 

demie beobachtet haite, dass nemlich fernher ge¬ 

brachte Contagien zerstörender in den Lehensprocess 

und in die Organisation eingreifen, als einheimische, 

so wie dass jene in der ersten Generation am verderb¬ 

lichsten wülhen, dann aber durch die folgenden Ge¬ 

nerationen gleichsam nationalisirt und unkräftiger 

■werden, bis sie endlich ganz erlöschen. Auch in 

der Hufelandschen Abhandlung findet sich eine ähn¬ 

liche Aeusserung S. 102, dass nemlich Fremde von 

epidemischen Krankheiten immer heftiger ergriffen 

Werden, als Einheimische. Hecker findet durch 

diese Beobachtung ein schon früher (Hufelands Journ, 

d. prakt, Arzn. K. XXVI. Bd. 4. St.) von ihm aufge- 

stelltes Naturgesetz bestätiget: dass ,,alle Lebensthä- 

tigkeiten und Metamorphosen in der organischen Na¬ 

tur, normale und innormale, um so kräftiger und 

mannigfaltiger hervortreten, je fremdartiger und 

heterogener die Materien und Kräfte sind, durch 

welche sie erzeugt werden, und dass 6ie im Gegen- 

theil um so schwächere, einförmigere Actionen und 

Vegetationen hervorbringen, je mehr sie einander 

durch die Zeit angeeignet und ins Gleichgewicht ge¬ 

kommen sind.“ Je verschiedener daher der Körper 

eines halb wilden Russen von dem eines unserer Ein¬ 

wohner ist, desto zerstörender musste auch das, un¬ 

ter den Gestirnen Sarmatiens in jenen Unglücksmo¬ 

naten erzeugte Krankheitsgift auf unsre anders ge¬ 

stimmten und anders organisirten Mitbürger ein¬ 

wirken. 

Nach TIvfelauds Beobachtungen fing die Krank¬ 

heit im Herbste und Anfänge des Winters gewöhnlich 

mit Diarrhoe an, die bey den Reisenden eine Folge 

der Erkältung, der veränderten Lebensart und beson¬ 

ders des Wassers einiger Orte war, und 8— *4 Tage 

dem Ausbruch der Krankheit voranging. Sie konnte 

theils als Ursache, theils als Localanfang der Krank¬ 

heilbetrachtet werden, daher auch die letztere nicht 

zum Ausbruch kam, wenn es möglich war, die Di¬ 

arrhoe bald nach ihrer Entstehung zu hemmen. Zu 

Ende des Winters wurden die Diarrhöen seltner, 

und das Nervenfieber entstand auch ohne sie. Bey 

der Armee wurden in dem nemlichen Zeitraum die 

Durchfälle, aus leicht begreiflichen Ursachen, noch 

ungleich häufiger wahrgenommen (Gilbert S. 37), 

und gingen auch hier zuweilen, besonders bey uu- 

zweckraässiger Behandlung (S. 59), in Nervenfieber 

über. Oefter aber wurden sie chronisch, besonders 

in den Spitälern (S. 42)* nahmen eine collicjuative 

Form an, und der Tod erfolgte in einem Zustande 

cfes Marasmus (S. 44). Bey der Section fand man, 

ausser gangränösen Flecken und Corrosionen in der 

Schleimhaut der Gedärme auch die von Fodere in 

den Epidemien von Mantua und Nizza gemachte Be¬ 

obachtung bestätigt, dass bey Soldaten, die zwischen 

dem 20. und 30. Jahre an chronischen Diarrhöen star¬ 

ben, gemeiniglich die Lunge vereitert, und in ei¬ 

nem höchst erschlafften Zustande gefunden wird, 

ohne dass vorher an den Kranken ein Symptom der 

LuvigcRschwindsucbt bemerkt worden ist. Auch der 

achfungswertbe Uebersetzer der Hufelandschen Ab¬ 

handlung hat mehrere Leichen dieser Art geöffnet, 

und in allen organische Fehler in den Gedärm ;n, be¬ 

sonders irn Anfang des Grimmdarms gefunden, nem¬ 

lich misfarbige Flecke, Verdickungen oder kleine Ge¬ 

schwüre der Schleimhaut, zuweilen auch kleine 

Aphthen ( S. 6. Anna.), Der Verlauf der Krankheit 

war nach Hufeland kürzlich folgender (S. 124 ff.): 

Nach den gewöhnlichsten Vorboten, Mattigkeit, Ap¬ 

petitmangel, fieberhafter Anlage,etc. zeigte sich die 

Krankheit in den ersten Tagen als ein rheumalisch- 

catarrhalisches Fieber. Dann trat, als Hauptsymptom 

des nun ausgebildeten Nervenüebers, ein unerträg- 
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lieber mit dem Gefühl der Betäubung verbundener 

Kopfschmerz ein, an das sich stufenweise die übri¬ 

gen bekannten Symptome anreiheten. Der Verl, un¬ 

terschied drey Grade: den geringem, wo keine De¬ 

lirien erschienen, den heftigem, wenn Delirien vor¬ 

handen waren, und den heftigsten, wenn die Zei¬ 

chen der Putrescenz eintraten, zu denen sieh auch 

noch eine besonders auffallende Verstellung der Ge¬ 

sichtszüge gesellte, welche immer das Zeichen gros¬ 

ser Gefahr und deren Verschwinden das sicherste Zei¬ 

chen der Besserung war. Nach dem 21. Tage wurde 

kein Todesfall bemerkt. Die Wiederherstellung der 

Kräfte erforderte gewöhnlich ein volles Vierteljahr, 

bienen welcher Zeit die Delirien, selbst nach völlig 

gehobenem Fieber, zuweilen noch mehrere Wochen 

fortdauerten; in einigen Fällen folgte sogar chroni¬ 

scher Wahnsinn. Der Tod erfolgte immer in einem 

soporösen Zustande, nach vorausgegangenen örtli¬ 

chen Lähmungen, und mit allen Zeichen einer ner¬ 

vösen Apoplexie. Besonders interessant ist in dieser 

Abhandlung der scmiotische Theil: Der Puls war 

auch hier immer das Hauptzeichen des Herzens und 

des Blutsystems; die Frequenz desselben hat nach 

dem Vf. ihren Grund im Herzen, die Celerität (wo, 

noch vor vollkommen geendigter Ausdehnung die Zu¬ 

sammenziehung lolgt) in der Arterie selbst, — spi- 

tzige Molke im Urin, die sich nicht senkt, ein tödt- 

liches Zeichen (Hippocralos), — spieasige Krystallen 

in selbigen Vorboten einer schweren Reconvalescenz, 

— allgemeines Zittern und Crocidis/n. Zeichen des 

hohem Grades — Carpologic, Anfang des Agonisi- 

rens', —- partielle Lähmung der Zunge, vorzüglich 

für die Lingualen L. T, ein tüdtliches Zeichen , das 

sich schon im Anfang zuweilen zeigte, — perma¬ 

nente Taubheit ein gutes, inconstante ein desto 

schlimmeres Zeichen. — Husten in der dritten Wo¬ 

che kritisch, .— vier wöchentlicher, die Genesung 

verzögernder, aber wahrscheinlich ebenfalls kriti¬ 

scher Speichelfluss, bey einem der schlimmsten 

Kranken. — Ausserdem waren die gewöhnlichen 

Krisen allgemeine Schweisse, bey einigen der gefähr¬ 

lichsten in der vierten, fünften Woche ein allgemei¬ 

ner, den Furunkeln ähnlicher Ausschlag. 

ln Ueckers Beobachtungskreise S. 3a erzeugte 

sich das Nervenfieber unter so verschiedenen Ver¬ 

hältnissen, dass ca sehr verschied«© und zusammen¬ 

gesetzte Formen annehmen musste, unter denen sich 

besonders mehrere entzündliche Complicationen aus- 

zeichncn, von denen Hufeland, der Fieber in 

einer viel reineren Gestalt beobachtet zu hauen 

scheint, nichts erwähnt, dagegen unter Heckers 

Kranken keiner bis zum Grade der Putrescenz er¬ 

krankte (31), ungeachtet auch dieser hin und wie¬ 

der vorgekommen seyn soll. Er unterschied folgende 

Zusammensetzungen; j, Nervenfieber mit einem 

galligen Zustande, wahrer Entzündung der Leber, 

pneumonischen Leiden, das ei« starker Bluthusten 

begleitete, und starker Gelbsucht, vom neunten Tage 

an. 2. Nervetdieber mit wahrer Pneumonie, eine 

der gewöhnlichsten Zusammensetzungen. Die Bneu- 
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mouie machte den Anfang, und der nervöse Zustand 

trat erst, am siebenten oder neunten Tage hinzu. 

Besonders bey dieser Zusammensetzung zeigten sich 

in der Genesungsperiode, in der vierten Woche und 

späLer, sehr schmerzhafte Furunkeln, die langsam 

in gutartige Eiterung gingen. 3. Mit (unechtem) 

Scharlachausschlag von dem Ansehen der scarlatina 

miliaris, dergleichen sich in Berlin damals zu man- 

cherley Fieberformen und selbst zu dem Wechsel- 

lieber, ja sogar zu chronischen Uebeln gesellte. Er 

war von keinem bedeutenden Einfluss, und die Er¬ 

scheinungen des echten Scharlachs fehlten. 4. Mit 

Catarrheii und Rheumatismen (erreichten oft schnell 

eine fürchterliche Höhe). 5. Mit wahren Gichtan¬ 

fällen. 6. Mit Ruhr und Cholera, 

Gilbert unterscheidet zwey Grade des Fiebers, 

den gelindem u. stärkeren (S. 75). Der gelindere zeig¬ 

te sich unter der Form eines einfachen gastrischen, 

gastrisch-catarrhalischen, (der Verf. schreibt immer 

calharrale) gastrisch-schleimigen, oder gallicbt- ga¬ 

strischen Fiebers. Kopfschmerz und Muskelschwäche 

waren auch hier die herrschenden Symptome, doch 

erreichten sie keinen sehr hohen Grad, sowenig als 

die Betäubung und das Delirium; Diarrhoeen waren 

fast jedesmal damit verbunden, die Krankheit endigte 

eich mit euccessiver Verminderung der Symptome 

und allmäliliger Rückkehr zum natürlichen Zustand 

der Verrichtungen, nicht durch bemerklicho Krisen, 

doch ging es auch hier mit der Genesung langsam, 

ungeachtet die eigentliche Krankheit schon den 

zwölften oder fünfzehnten Tag beendigt war. Oft 

war dieser leichtere Grad nur der Vorläufer des ho¬ 

hem und dauerte alsdann nur einige Tage. In die¬ 

sem waren besonders der zusammenschnürende Kopf¬ 

schmerz in der regione supraorbitali, zuweilen auch 

in der occipitali, verbunden mit Betäubung, Schwin¬ 

del und Zittern der Hände pathognomisch, die Züge 

waren entstellt, die Mundwinkel herabgezogen, die 

Augen roth und thränend, die Gesichtsfarbe erdfahl, 

die Zunge zitternd, die Stimme verändert, die Aus¬ 

dünstung und die Excremente von einem cadaverö- 

sen Geruch, der oft augenblicklich Kopfschmerz und 

UebelkeU erregte, Striemen, Peteschen, gangränöse 

Excoriationen, Würmer aus Mund und After u. s. w. 

Dio Krisen waren meistens unvollkommen, Metasta¬ 

sen auf das Drüsensystem, z.B. Parotidengeschwulste 

hatten gewöhnlich einen tödtlichen Erfolg. Der Tod 

erfolgte immer durch Schlag - oder Steckfluss oder all¬ 

gemeine Lähmung, zuweilen traten vor dem Tode 

noch lichte Augenblicke ein, in denen die Kranken 

mitten unter den schrecklichsten Symptomen, philo¬ 

sophische Ruhe und eine oft rührende Ergebenheit 
zeigten. 

Die Behandlung der Nervenfieber hat durch die 

Hufeland’sche Abhandlung besonders in so fern ge¬ 

wonnen, als in denselben die Anzeigen für die ein¬ 

zelnen Mittel näher und bestimmter angegeben sind, 

als dieses irgendwo bis jetzt geschehen ist. China 
wird blos in Fiebern von reiner Schwäche gut va 

tragen, aber nie, wenn ein Contsgium, oder ein po 
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sitiv einwirkender feindlicher Stoff im Spiel ist» sie 
war daher in dieser Epidemie, selbst während der 
Genesungsperiode, nicht wohl anwendbar. Das 
Opium, als das durchdringendste, krankhafte Stoße 
am schnellsten verflüchtigende Mittel, eignete sich 
für diese Epidemie besonders wegen der immer vor¬ 
handenen Neigung zur Diarrhoe, nur erfordert es, 
wenn es nicht überreizen und die Vitalität unwider¬ 
bringlich zerstören soll, 1) dass man es nur als Zu¬ 
satz benutze, um andern Mitteln den höchsten Grad 
der Flüchtigkeit zu geben, 2) dass es öfter und in 
kleinen Gabemangewendet, und 3) mit solchen Mit¬ 
teln verbunden werde, die durch ihre anhaltende 
reizende Kraft die Erschöpfung der Vitalität durch 
das Opium verhüten, z. B. Valeriana, Serpentaria etc. 
Der Moschus bey Flechsenjucken, Delirien, trock- 
ner Haut und Brustkrämpfen; Campher vermehrt 
bey kleinem härtlichen Pulse die Hitze, daher hier 
Moschus mehr passt, dagegen ist bey kleinem, wei¬ 
chen Pulse, ofner Haut, Betäubung und äusserster 
Kraftlosigkeit angezeigt, und hier mit Naphthen, 
Aromen etc. zu versetzen. Die ätherischen Oele und 
besonders das Ol. Valerian. aether. und das Baisamum 
vitae Hoffmanni (nicht Balsamus!) dienten vortreff¬ 
lich, um die Wirkung der flüchtigsten Mittel zu un¬ 
terstützen und anhaltender zu machen. Eben das 
galt von den Naphthen, die besonders als Corrigen- 
tia des Opiums angewendet wurden. Der PVein darf 
nicht blos Geist seyn, sondern muss nährende Be¬ 
standteile haben, wie der alte Hochheimer oder 
Steinwein. Besonders herrliche Wirkung leistete der 
Xereswein. Ammonium wurde wenig gebraucht, 
weil es leicht colliquative Schweisse, Ueberreizung 
und Putrescenz erregt. Der Verf. pflegte mehrere 
der stärksten Reizmittel z. B. Campher, Moschus 
und Opium, oder Campher, Baldrianöl, Hofmanni- 
schen Balsam und Aether zu vereinigen und immer 
abwechselnd verschiedene Reizmittel, je grösser die 
Gefahr war, desto öfter gegeben, so dass bey der 
höchsten Schwäche alle Viertelstunden durch immer 
neue Reize die immer wieder sinkende Kraft belebt 
Wurde u. *. w. Ausser den pharmaceutischen Sub¬ 
stanzen wurden auch andre reizende Einwirkungen 
benutzt, um die Kraft des Wechsels zu erhöhen, z.B. 
Erneuerung und Erfrischung der Luft, vorsichtige 
Veränderung der Wäsche, des Orts und der Umge¬ 
bungen, frohe Neuigkeiten, bey Kindern das Erzäh¬ 
len eines ihnen angemessenen Mährchens, u. s. w. 

Hecker fand bey dem Nervenfieber mit einer 
Krankheit des Gallcnsystems (S. 65), sobald diese 
bis auf den Grad einer wirklichen Entzündung 
stieg, das versüsste Quecksilber ausgezeichnet heil¬ 
sam, welches in kleinen Dosen und kurzen Zwi¬ 
schenräumen mit Opium gegeben wurde. In die 
Lebergegend wurde Quecksilbersalbe mit ätheri¬ 
schen Oelen und Ammonium eingerieben. Ausser¬ 
dem die gewöhnlichen Mittel: Arnica, Valeriana 
u. 8. w. Beym Nervenfieber mit Pneumonie warnt 
der Verf. mit Recht gegen den zu zeitigen Gebrauch 
der stärksten Reizmittel, weil sie den Husten, das 

Fieber und die Beängstigung vermehren. Nament¬ 
lich gilt dieses von der Senega. Wo kranke Lun¬ 
gen gesund gemacht werden sollen, da müssen die 
Verrichtungen des Hautorgans sorgfältig unterhalten, 
und verstärkt werden. Daher war im Anfänge ein 
aromatischer Brustthee mit Arnica, Goldschwefel, 
Ammonium aceticum, Campher etc. hinreichend, der 
nervösen Pneumonie gleich Anfangs eine günstiger1« 
Wendung zu geben. Wrenn bey höherem Grade des 
nervösen Zustandes kräftigere innere Reizmittel er¬ 
fordert wurden, so mussten es solche seyn, die 
das Fieber der Gefässe nicht verstärkten. Dahin 
passten hier ätherische Oele, Wein etc. nicht, son¬ 
dern Arnica Valeriana , Ammonium , Opium und 
besonders Moschus. Bey mittlerem Grade der Ent¬ 
zündung mit catarrhalischer Schleimsecretion der 
Lungen, und wo das Fieber sich mehr zum torpi¬ 
den Zustande neigt, Quecksilber mit Opium. Der 
vage, dem Scharlach ähnliche Ausschlag hatte auf 
den Gang und die Behandlung der Krankheit wei¬ 
ter keinen Einfluss, als dass man die Schädlichkei¬ 
ten abhalten musste , die die Verrichtungen des 
Hautorgans stören konnten. Bey der catarrhalisch- 
rheumatischen Complication erinnert der Verf. an 
die febres catarrliales malignas der Alten, die auch 
unter uns gewiss nicht selten Vorkommen, deren 
Anfang aber gewöhnlich unbeachtet bleibt. Ent¬ 
weder es verbindet sich mit den catarrhalischen Be¬ 
schwerden ein allgemeiner nervöser Zustand,' die 
Kräfte sinken schnell und ein unerwartet eintre¬ 
tender soporöser, apoplektischer Anfall macht dem 
Leben ein Emde. Oder die Lungen sind der vor¬ 
züglich leidende Theil, das Athemholen geschieht 
mit immer steigender Beängstigung, in den der Läh¬ 
mung entgegen eilenden Lungen wird eine grosse 
Menge Schleim abgesondert, und es tritt der un¬ 
vermeidlich tödtliche Zustand ein, den man sonst 
Peripneumonia notha nannte. Alles hängt davon ab, 
dass die nöthigen Mittel, z. B. aromatischer Thee 
mit Wein, Weingeist, Arnica, Campher etc. zeitig 
vor dem Eintritt der höchsten Gefahr gegeben wer¬ 
den. Nach dem siebenten oder neunten Tage ver¬ 
mag gewöhnlich keine Kunst das Leben zu retten. 
An einem Falle, wo mit dem Nervenfieber eine 
gichtische Krankheit der Gelenke verbunden war, 
wurden neben der allgemeinen Behandlung die lei¬ 
denden Theile täglich eine Zeitlang mit Dämpfen 
von Essig , in dem aromatische Kräuter gekocht 
Waren, gebäht, und nach Abnahme des Fiebers 
Guajacgummi gegeben. Bey der Verbindung des 
Nervenfiebers mit Cholera und Ruhr, werden aus¬ 
ser der Verbindung aller Reizmittel mit arabischem 
Gummi und dem Opium, besonders Hautreize auf 
den Unterleib empfohlen. Ueberhaupt legt der Vf. 
auf die letztem einen besonders hohen WTerth, 
wenn sie innerhalb der ersten sieben Tage des Ner¬ 
venfiebers angewendet werden. Currie's Methode 
wird durch die Beobachtungen des Vfs. in so fern 
bestätigt, als er manchen Nervenfieberkranken haupt¬ 
sächlich dadurch hergestellt zu haben versichert. 
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dass er ihn täglich einigeraal über den ganzen Kör¬ 
per mit acetum aroraaticum waschen Hess, wo¬ 
durch die trockne Hitze gemindert und der Kranke 
jedesmal in einen behaglicheren Zustand versetzt 
\vurde. Die bekannte Erfahrung, dass die Krank¬ 
heit in der ersten Entwickelung durch ein Brech¬ 
mittel unterdrückt werden könne, wird hier aber¬ 

mals bestätiget. 
Die Behandlung der Nervenfieber in den fran¬ 

zösischen Feldlazarethen war folgende: (Gilbert S. 92) 
An den zwey bis drey ersten Tagen, so lange der 
Charakter der Krankheit noch nicht völlig erklärt 
War , wurde ein Brechmittel und Limonade mit 
Wein, Illystiere von Chamillcn- oder Baldrianauf¬ 
guss mit Campher und Sinapismen angewendet. 
Vom dritten oder vierten Tage an, wo sich die 
Krankheit deutlicher entwickelte, gab man die zu¬ 
sammengesetzte Chinatinktur zu zwey Esslöffeln 
abwechselnd mit drey bis vier Gran Campher alle 
drey oder vier Stunden, und Abends acht bis zehn 
Tropfen Laudanum in einem Aufguss von Holunder, 
Angelica oder Baldrian; das letztere geschah, wie 
es scheint, blos wegen der von dem Nervcnfieber 
beynahe unzertrennlichen Diarrhoe, in welcher Ab¬ 
sicht auch an mehreren Orten Klystiere von Stärke 
mit Opium empfohlen werden. Um die Applica- 
tionspuncte der Reizmittel zu vermehren (S. 93)* 
machte man öfters Gebrauch von aromatischen Um¬ 
schlägen, die sehr warm auf Unterleib, Arme und 
Schenkel gelegt wurden. Die Getränke wurden 
mit Wein versetzt, der letztere auch Esslöffelweise 
mit Zimttinctur gegeben, alle Fleischnahrung fiel 
weg, und die Kranken bekamen bloss Reiss, Salep, 
Hirschhorngelees, Grütze u. s. w. allemal mit Ge¬ 
würz verbunden. Im Zustande der Putrescenz gab 
man die China mit Mineralsäuren; bey vorherr¬ 
schenden Nervenzufällen Campher, Moschus und 
Naphthen; wenn damit grosse Reizbarkeit verbun¬ 
den war, wurden die Reizmittel in schleimigen 
Vehikeln gereicht, und beständige Rücksicht auf 
die etwa gegenwärtigen Complieationen genommen, 
unter denen besonders catarrhalisch - rheumatische 
Beschwerden, zellichte Affectionen und Dysenterien 
•rwähnt werden. 

Die von Rec. zu Ende des Sommers ißo7 und 
im Herbste dieses Jahres beobachtete Epidemie un¬ 
terschied sich besonders durch folgende Umstände 
von den hier erwähnten nicht nur, sondern über¬ 
haupt von den gewöhnlichen Formen des Typhus: 
1) Die Temperatur der Haut und des Athems war 
nur wenig erhöht, oft sogar unter den Normalgrad 
erniedriget. Der sogenannte calor mordax fehlte in 
allen von Rec. beobachteten Fällen. (Auffallend ist 
es, dass keiner der drey Beobachter in der Be¬ 
schreibung der Krankheit auf die Temperatur der 
Haut und des Athems Rücksicht genommen hat! 
Bios der Uebersetzer der Hufeland’sehen Abhand¬ 
lung erwähnt im Vorübergehen Anm. S. iß, dass 
die China ausser andern wohlthätigen Wirkungen, 
auch die habe, die heissende Hitze zu massigen.) 

-2) Der Puls war nur massig beschleunigt, und 
6tand nur selten in Verhältniss mit dem Grade des 
Fiebers und der Gefahr. 5) Die Muskularkräfte 
hielten aus bis zur letzten Periode, und ihre Wie¬ 
derkehr erfolgte sehr schnell bey den Genesenden. 
(Einen Patienten fand Rec. bey seinem ersten Be¬ 
suche , am Tage vor seinem Tode , bey Tische 
sitzend. Temperatur, Puls und Kräfte schienen 
wenig verändert, nur die veränderten Gesichtszüge, 
der welke Habitus, der braune Schleim an den 
Zähnen, und die trockne, verbrannte und aufge¬ 
borstene Zunge kündigten die Gefahr an.) 4) Cha¬ 
rakteristisch war besonders die welke, schlaffe Haut, 
die sich gar nicht wie ein belebter Körper anfühlte, 
sondern ungefähr wie eine Leiche, die, zur In- 
jection, in warmem Wasser gelegen hat. 5) Die 
Augen hatten einen eigenen wässerigen Glanz, ganz 
verschieden von dem schmutzigen und erloschenen 
Ansehen derselben im gewöhnlichen Typhus. Bey 
einer Patientin wurde ein auffallender Lichthunger 
bemerkt. Das Gesicht hatte in der letzten Periode 
und nach dem Tode ein aufgedunsenes Ansehen, 
und es äusserten sich Symptome, aus denen sich 
auf Ansammlung in den Hirnhöhlen schliessen liess, 
z. B. beständiges Sinken des Körpers auf die eine 
Seite, Erweiterung einer Pupille, Erschlaffung des 
einen Augenliedes u. s. w. 6) Fast allgemein war 
die Todesahndung gleich im Anfänge der Krank¬ 
heit, selbst bey denen, welche keinen hohen Grad 
der Krankheit erreichten und sich schnell besser¬ 
ten; späterhin trat, bey noch vollem Bewusstseyn 
totale Gleichgültigkeit gegen Alles ein, z. B. gegen 
den Verlust der nächsten Verwandten. Bey einigen 
wurde 24—36 Stunden vor dem Tode ungewöhn¬ 
liche Heiterkeit und scheinbare, völlige Besserung 
bemerkt, worauf plötzlich der Uebergang in Läh* 
mung erfolgte. 7) Bey den meisten fand sich eine 
Schwierigkeit den Mund zu öfnen und die Zunge her- 
vorzustrecken, welches theils von dem aufgehobenen 
Einfluss des Willens auf die dahiri gehörigen Mus¬ 
keln, theils von einem wahren Kinnbackenkrampf 
abzruhängen schien, ß) Bey einigen äusserten sich 
auf der Höhe der Krankheit und beym Uebergang 
in die letzte Periode Zeichen von entzündlichem 
Zustand des Magens und de-3 Zwergfells. Indessen 
blieb es unentschieden , ob das Brennen in der 
Herzgrube, das Würgen, der Schlucken u. s. W. 
Wirkungen von Entzündung oder von Schwämm¬ 
chen gewesen seyen. Deutlicher war bey mehre* 
ren eine sehr ernstliche Halsentzündung. Ungeach¬ 
tet auch hier die Krankheit mit eben den Erschei¬ 
nungen anfing, als bey den übrigen, so erreichte 
doch der Typhus hier nie einen hohen Grad, und 
war nie tödtlich. Gewöhnlich bildet er an sich Abs- 
ccsse in den Tonsillen. 9) Hie Leichen hielten 
sich ungeachtet der warmen und nassen Witterung 
ungewöhnlich lang, und der üble Geruch zeigte 
sich erst , nachdem die Leiche aus dein Hause 
■war. — Rec. unterschied gleichfalls drey Stadien 
und Grade der Krankheit. Das erste halte den 
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Charakter der Sy noch et, mul Ley eieigen ehdigte 
sich die Krankheit schon in dieser Periode durch 
Schwcise, Nasenbluten, Oatamenien oder Entzün- 
dungsgescliwulst der Tonsillen , die in Eiterung 
überging. Das zweyte Stadium hatte den Charak¬ 
ter des Typhus, und endigte sich entweder durch 
allgemeinen Schweiss mit Genesung, oder ging in 
die dritte Periode über, deren Charakter Lähmung 
-war, und in welcher keiner gerettet wurde. Bey 
manchen schien die Krankheit gleich mit dem 
zvveyten, und bey einem Kranken gleich mit dem 
dritten Grade anzufangen. — In Rücksicht der Be¬ 
handlung unterschied sich dieser Typhus von dem 
preussischen und polnischen dadurch, dass im gan¬ 
zen weniger Reizmittel, und am wenigsten Opium, 
vertragen wurden, und dass von dem versiissten 
Quecksilber mit sehr gutem Erfolg Gebrauch ge¬ 
macht wurde, daher er auch in diesem Stück 
mehr der Berliner Epidemie als der entfernteren 
in Königsberg und Polen ähnlich war. Reccnsent 
kann nicht umhin hier einer Beobachtung zu er¬ 
wähnen, welche den von Hecker und Hufeland an¬ 
genommenen Satz bestätigt, dass fremde Contagien 
in der ersten Generation am zerstörendsten wirken. 
Im Anfang des Monat Juli ißo7 wurde in einem 
Dorfe in der Nähe des Recensenten, wahrschein¬ 
lich durch einen kranken Handwerksburschen, der 
Sohn des Schenkwirths von dem bösartigsten Ty¬ 
phus angesteckt, der ganz den Charakter hatte, 
wie ihn Hufeland beschreibt, und von der, zwry 
Monat später, in der netalichen Gegend, allgemei¬ 
ner veibreitete» Epidemie ganz verschieden war. 
In wenig Tagen wurden auch Vater und Mutter 
ergriffen , und alle drey waren, trotz der wirk« 
ärmsten ReiuraitteJ, die Ree. in Verbindung mit 

?; uem seiner Coli egen anwendete, schlechterdings 
Melit retten. Doch gelang es durch die mineral- 
sauren Räucherungen, der ganzen Epidemie, die 
sich wahrscheinlich von dem verpesteten Hause 
aus verbreitet haben wurde, mit «ineimnale Ein¬ 
halt zu tlmn, eo dass nicht nur die übrigen Haus¬ 
genossen verschont blieben, sondern auch, ausser 
den drey Verstorbenen , kein Mensch weiter er¬ 
krankte. (Auffallend ist es, dass keiner unsrer 
Beobachter dieses vortrefiiehen Mittels sich bedient 
zu haben lieh ein E Nur der Uebersetzer von Hufe« 
land erwähnt cs mit dem gebührenden Lohe.) 

So interessant auch in mancherlei Beziehun¬ 
gen eine Vergleichung der eigenthümliehen Ansich¬ 
ten scyn möchte, die jeder unsrer drey Beobach¬ 
ter von der Krankheit genommen hat, so erlaubt 
uns doch der Raum nicht, hierbey ausführlich zu 
verweilen. Nur über die Güberpsche Schrift ist 
cs nöthlg noch einiges hinzuzufügen, die Hauptsa¬ 
che derselben wird S, isd mit folgenden Worten 
angegeben; Bai desird dans eo memoire exposer 
W medfe, sur Jetqueds Jes medeeins franceis pnt 
femde Ja m^thode curative de la fievre eontagieuse, 
qui a regne pendant oette Campagne dans nos hö- 
pit.iux miiitaires. Bai voulu produiro au graud 

jour Vecclcctisme — (soll vermutlich heissen ecle- 
cticisme?) — medicale dont ils fo'iit profeesiou. II 
est facile de voir, que mon intentiüh a ete, de 
combaltre Papplication trop vagüe de la tJiecrio de 
Brown etc. Er sucht zu beweisen, dass die An¬ 
wendung diese Theorie auf die Praxis, wegen ih¬ 
rer zu grossen Allgemeinheit unstatthaft, und dass 
die Eintheilung der Krankheiten in sthenische und 
asthenische unzureichend sey, dass aber die fran- 
zus. Aerzte von der andern Seite wohl eingesehen 
hätten, wie viel diese Lehre zur bessern Behand¬ 
lung der sogenannten bösartigen Fieber beygetragen 
und wie sehr sie dem Misbrauch der schwächenden 
Methode in Frankreich Einhalt, gethan habe. Wir 
sind in allem diesem vollkommen mit ihm einver¬ 
standen, nur fühlen wir uns verpflichtet ihm und 
seinen Landsleuten den selbstgefälligen Wahn zu 
benehmen, als ob mit diesem seichten Unheil über 
das brownische System dem ärztlichen Publicum 
in Deutschland etwas Neues gesagt sey. Wo sind 
da?;n wohl jetzt, unter uns die (S. 1x1) docteurs 
allemands, exelusivement livres a la doctrine de 
Brown, soit pure, soit modifiee par-Rösch- 
laub ? (!!) Von wem ist die Einseitigkeit des brow« 
nischcn'Systems gründlicher dargethan worden, als 
gerade von den deutschen Aerzten, unter denen ein 
verhällnissrnässig nur sehr kleiner Tlieil, eine kurze 
Zeitlang, dem ausländischen Phantome, huldigte, 
während der bey weitem grössere und bessere, un- 
auibürlich und unerroücict dem drohenden Unheil 
entgegenkämpfte, und sehr bald auch die Oberhand 
gewann» freylich durch stärkere Gründe, als Herrn 
Gilbert zu Gebote zu stehen scheinen, der die Ein¬ 
theilung der Krankheiten in sthenische und astheni¬ 
sche und die Opiumpraxis für das Wesen des brownx- 
selxen Systems zu holten geneigt ist. Nichts desto 
weniger sind alle Einwürfe gegen die deutsche 
ITaxiü, die der Verf, verbringt, gegen diesen kras¬ 
sen Brownianism gerichtet und wenn er den deut¬ 
schen Anraten verwirft, sie hielten die französischen 
für medecins ä Beau de rose, fatiguant ses malades 
de saignees, de purgatifs, de lavemens, de tisa- 
nes ete, so können.wir ihm denselben mit weit meh¬ 
ren* Rechte zurüekgeben. Wenn er von unserm Va- 
torJande sagt; La regio«, qui a \u naitre Stahl et 
Hoffman« est une terre classique de la mddecine. 
sur laquelle on ne porte pas ee@ pas, qu’avee vm 
religteux Souvenir de leur memoire u. 0, w, so ist 
diess nichts mehr und nichts weniger, als eine fran¬ 
zösische Galanterie, die wir einstweilen bestens ac« 
cepüren, ohne eie vor der Hand erwiedern zu kön¬ 
nen. Auch scheint es dabey mehr darauf abgesehen 
zu seyn, mit guter Art eine Menge ausländisch«n 
Namen anzuführeu, die vielleicht bey dem franzö¬ 
sischen Publicum dem Verf. dag Ansehen eines gros¬ 
sen Literators geben können, uns aber durch ihres 
bunte Mischung beweisen, dass e> die celebres me- 
deeins allemands, unter denen auch Sehe Hing pa- 
radirt, noch viel weniger kennt, als das Wesen des 
brow «Gehen Systems. Usbrigen» zeigt seine Ein- 
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theilung der maludies fondamentales in Hyperzoo- 
dynamische und Azoodynamische, deren ernstliche 
Beurtheilung für ein deutsches Publicum etwas sehr 
Ueberflüssiges seyn, würde, wie wenig er Ursache 
hat die allenfalls noch irgendwo versteckten Anhän¬ 
ger des brownischen Systems zu veranlassen, jene 
sesquipedalia verba etwas näher zu beleuchten, 
und in ihnen ihr Eigenthum zu reclamiren! Wir 
wiederholen jedoch um nicht misverstanden zu wer¬ 
den, unser anfängliches Urtheil, dass wir in dem 
Verf. einen ausgezeichneten Beobachter und vortref- 
lichen Praktiker erkennen; nur können wir ihm, 
nach solchen Proben, durchaus keine Compctenz 
über die neuern Bearbeitungen der Heilkunde in 
Deutschland zugestehen, so wie wir es herzlich 
beklagen würden, wenn hier und da ein Ilec. durch 
die Süssigkeiten, die Hr. G. den deutschen Aerztcn 
sagt, bestochen worden seyn sollte. Die Ueberse- 
tzung des Hrn. Bock ist treu und ziemlich fliessend, 
indessen können wir unmöglich mit Hrn. Formey 
in dieser Unternehmung etwas Verdienstliches er¬ 
kennen, da gegenwärtig fast jeder Barbiergeselle 
soviel französisch versteht, um eine solche Abhand¬ 
lung im Originale zu lesen. Die Anmerkungen sind 
sehr sparsam eingestreut und von keinem sonderli¬ 
chen Gehalt; doch freute es uns S. 113 sein kräfti¬ 
ges WTort über die von dem Vrf, den deutschen Aerz- 
ten gemachte Beschuldigung zu finden, dass die 
Cantharidcntinctur und der Phosphor, innerlich 
gebraucht, zu ihrer gewöhnlichen Behandlung des 
Nervenfiebers gehöre ! — 

Der Uebersetzer der Hufedandschen Abhandlung, 

andern klinischen Instituten, recht viele und fleis* 
sige Nachahmer wünschen! 

Dissertatio Medica sistens annatationes ’ quasdam 

circa morbum bilioso-mucosum ao. igoo et 1801 

in nosocomio castrensi Helvetico - Bernensi Lau- 

sanensique grassatum auctore P. de Hansen. 

Gr}rphiswaldae i8°ö* - 

Um sich von der Schreibart und dem Stand- 
puncte des Verfs. eine Vorstellung zu machen, ist 
es hinreichend seine Heilanzeigen anzugeben: S. 22 
ad hujus morbi profligationem et integram eo la- 
borantium restitutionem sequentes debebant formari 
indicationes: Copiosum et tenacem mucura, ubi 
aderat, incidendi — Fomitem bilioso - mucosum, 
quam primum fieri possit, auferendi. — Humo- 
rura putredini rcsistendietc. etc. Bey optusis (sic!) 
capitis doloribus verschreibt er Ypecaccvanlia cum 
pauxillo rabarbari, und citirt fast auf allen Seiten 
den Hyppocrates. — Sollen dergleichen Arbeiten 
Probeschriften seyn, so sollte keine medicinische Fa- 
eultät solche Gräuel passiren lassen , sondern ihre Vf. 
in die Schule schicken, wo sie hin gehören. Will 
man aber durch Beybehaltung der alten Gewohn¬ 
heit zur speciellern Behandlung interessanter Ge¬ 
genstände Gelegenheit geben, so sollte auf jeder 
Akademie die Verfügung getroffen werden, die 
Inauguralschriften im Manuscript zu ccnsircn, und 
nur die besseren des Druckes würdig zu erklären! 

ist gleichfalls ein Mann von ausgebreiteter Erfah¬ 
rung, der nicht nur die letzte preussisch-polnische 
Epidemie, sondern auch ein Jahr früher eine ähn¬ 
liche in Oesterreich beobachtet hat. Seine Anmer¬ 
kungen sind insgesammt sehr schätzbar. Sie bezie¬ 
hen sich theils auf die Ausführbarkeit der Hufeland- 
schen Maasregeln in Militairhospitälern, theils ent¬ 
halten sie Bemerkungen über die speciellen Anzei¬ 
gen «um Gebrauch verschiedener Mittel, z. B. der 
China, des Ammoniaks, der Senfteige u. s. w. 

Die Abhandlung von Hecker dient als Einla¬ 
dungsschrift zu seinen Vorlesungen im Winter i8°| 
und er verspricht künftig jedesmal beym Beschluss 
der halbjährigen Vorlesungen eine ähnliche Ilechen- 
schaft von seinen Arbeiten als Lehrer zu geben, und 
damit die des bevorstehenden neuen Curstis anzu- 
kündigen. Diese Einladungsschriften, die allemal 
im April und October erscheinen werden, sollen 
eine Sammlung von kurzen Aufsätzen darstellen, 
die man als Commentare und weitere Ausführun¬ 
gen einzelner Capilel der übrigen Schriften des 
Verfs. anzusehen hat, Uebrigens hat er dabey die 
Absicht, die Ehre der Einladungsschriften zu ret¬ 
ten und sie von einer minder gleichgültigen Seite 
darzustellen. Wir können unsre Anzeige, mit nichts 
besserm beschliessen, als wenn wir dem würdigen 

Herrn Verf. recht viele .Aufmunterung, und bey 

MINERAL O G I E. 

Das Mineralreich. Oder charakterisirende Beschrei¬ 

bung aller zur Zeit bekannten Mineralien, als 

Commentar zu den Bertuchsclien Tafeln der all¬ 

gemeinen Naturgeschichte. Von D. Carl Con¬ 

stantia Haberle. Erste Hauptabtheii. Einfa¬ 

che Mineralkörper, oder Oryctognosie. 2ter Heft. 

Weimar, im Verl, des F. S. privil. Landes -Indu¬ 

strie - Cempt. 18 Bogen. 8* (1 Thlr. 12 gr.) 

Bec. ist mit dem Vf. in Rücksicht des Inhalts 
der Anmerkung S. 217 etc. völlig einverstanden. 
Durch einige kurze Sätze lässt sich eine allgemein 
passende Charakteristik für irgend eiue Gattung 
nicht aufstellen. Und so lässt auch die ausführli¬ 
chere Charakterist ick noch manche Erinnerung zu, 
in so fern manches individuelle Bedürfniss dieses 
oder jenes davon Gebrauch machenden eingreift, 
dass der billige, nicht einseitige Beurtheiler sich 
keineswegs 'einfallen lassen wird, rasch hin auf Un¬ 
zulänglichkeit und Uebergehung abzusprechen. Dem 
Verf. gehört unstreitig das Verdienst des Hinarbei- 
tens auf Zweckmässigkeit und Vollständigkeit, und! 
Wer davon Gebrauch inacht, wird es nicht ohno 
Nutzen, nicht unbefriedigt thun. Zur nützlichsten 
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VervollVomnvuug des Werkes lasst er, von nun an, 
jjurze wesentliche Hauptcbarakterisdken für jedeGat- 
tun^ und Art, den ausführlichem Schilderungen 
vorangehen, und macht dadurch auf die vorzüglich 
zu berücksichtigenden Merkmale besonders aufmerk¬ 
sam. So wie nicht unterlassen worden ist,, auf 
die besten, neuesten Werke der entschieden wichti¬ 
gen Mineralogen und Schriftsteller Rücksicht zu 
nehmen; so ist auch hierbey nicht versäumt wor¬ 
den, eben sowohl deren Angaben, wo es nöthig 
war, zu berichtigen und zu verbessern. Auch 
neuere Ansichten, wie z. B. die beobachtete Ver¬ 
doppelung einer Nadel u. dergl. durch die Crystalle 
des Glasquarzes (s. Gehlers Journals für Chemie 
phys. und Mineral. Juni-Heft 1807* S. 238) sind 
nicht unberührt geblieben. Siehet man nun ge¬ 
nauer ein in die vom Verf. öfter gegebenen Vor¬ 
erinnerungen, in die Aufstellung des Hauplcharak- 
ters, in die sodann folgende ausführlichere Charak¬ 
teristik jeder Gattung und Art, was z. B. bey der 
Crystallisation die primitive Form, die eigenthüml. 
Abänderung derselben betrift, die Oberfläche, Grösse, 
eigenthiiml. Schwere und Dichtigkeit der Crystalle, 
die Härte und Sprödigkeit, den Bruch, die abge¬ 
sonderten Stücke, den Glanz, den Lichtdurchgang, 
die Strahlenbrechung, die Farbe, das Farbenspicl, 
die Elektricität und den Magnetismus, die Phos- 
phorescenz, das Verhalten gegen Säuren und Ha- 
lien, das Verhalten im Feuer, die Bestandteile, 
die orographischen und geographischen Verhältnisse, 
die Benutzung, die Historiographie oder naturl. 
Geschichte, (Darstellung der Entstehung, Bildung 
und Veränderung in der Zeit etc.) die Literar-Ge- 
schichte des Fossils; wie hierzu, ohne weitere Aus¬ 
wahl, Rec. sogleich die von S. 219 — 271 zuerst 
sich darbietende Behandlung des Bergcrystalls oder 
Glas-Quarzes zum Belege anführen darf; so wird 
man überall weder Beiclihaltigkeit, noch nützli¬ 
chen Gehalt des Vortrags, vergebens gesucht haben. 
Was die ganze Behandlungsweise der Gegenstände in 
diesem Werke, so wie die jedesmal angeführten 
Latein. Französis. Italien. Engl. Schwedisch, und 
Griechischen Benennungen, die nötigen Hinwei¬ 
sungen auf Versuche, auf Schriften anderer und der¬ 
gleichen mehreres überhaupt, die Einrichtung und 
den Gang des Buchs angehet, damit ist das Publi¬ 
cum schon hinlänglich bekannt. Auch der philoso¬ 
phischen Ansichten des Verfs. (s. z. B. was er S. 
344 etc. über die Naturwirksamkeit sagt, in der 
gleichzeitigen Hervorbringung einer Menge (schein¬ 
bar für uns) so verschiedener Mineralkörper dicht 
neben und unter einander, wird der Leser immer 
aern verweilen, und den gewiss nicht unfruchtba¬ 
ren Gedanken weiter folgen, die sie darbieten. 
Was Rec. noch besonders an des Vfs. Vortrage mit 
Vergnügen bemerkt, ist die Vorsicht und vor aller 
Selbstgenügsamkeit verwahrende Behutsamkeit, mit 
welcher er selbst da spricht, wo er sich gewiss 
überzeugt fühlen kann, dass er viel auf Zustim¬ 
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mung anderer zu rechnen hat. Hierzu nur einige 
Stellen zum Belege. So sagt er S. 421. „Ob der 
Pimelit ursprünglich mit seinen gegenwärtigen Ei¬ 
genschaften gleich so entstund; oder aber durch 
Verwitterung, Hydrogenisirung und Oxydirung ei¬ 
nes Chrysopras ähnlichen Fossils erst später hervor- 
gieng; dies bestimmt anzugeben, getraue ich mich 
nicht; wiewohl mir das Erstere wahrscheinlicher 
ist. Auch D. Meinecke sagt: „Der Pimelit ist au¬ 
genscheinlich ein unausgeführter Chrysopras; man 
kann den üebergang in letztem sowohl unmittel¬ 
bar, als vermittelst des grünen (gemeinen) Opals 
überzeugend darlegen.“ — Den Ausdruck, unaus- 
gebildeter Chrysopras verstehe ich aberblos so; der 
Pimelit ist seiner qualitativen Grundmiscbung nach, 
dem Chrysopras nahe verwandt; konnte aber, we¬ 
gen auffallend quantitativ verschiedener, ursprüng¬ 
licher Mischungsverhältnisse, nicht zum Chrysopras 
werden. ,, Ferner S. 441-*' Welchen Verände¬ 
rungen der edle Opal in der freyen Natur unter¬ 

worfen seyn mag, ist noch nicht genügend erforscht. 
Man könnte geneigt seyn, zuvermuthen, dass durch 
Verwitterung das Wcltauge aus ihm entstünde! zum 
Theil mag es sich so verhalten; vielleicht verwit¬ 
tern aber vorzüglich leicht nur solche edle und ge¬ 
meine Opale, die schon einen geringen Gehalt 'an 
Alaunerde in ihrer Mischung haben? Rein kiesel¬ 
erdige, wasserfreye oder ganz wenig Wasser ent¬ 
haltende Fossilien sind in der freyen Natur kaum 
einer chemischen Veränderung ihres Zustandes un¬ 
terworfen; dies zeigt der Bergcrystall; grössten- 
theils auch der Chalcedon. IVlit dem gesteigerten, 
chemisch gebundenen Wassergehalte übrigens rein’ 
kieseligcr Fossilien, scheint die Möglichkeit einer 
chemischen Veränderung des Zustandes und zugleich 
des Zusammenhalts der Theile schon begründet 
zu seyn; durch einen Gehalt an Alaunerde aber 
noch mehr erleichtert zu werden.“ — Und end¬ 
lich S. 444.“ Es ist mir glaublich,, dass wirklich, 
wie man sagt, viele edle Opale, wenn sie aus dem 
Gebirge frisch ausgebrochen werden, noch kein 
Farbenspiel zeigen; sondern dieses erst in der Folge, 
nach der Austroknung (nach dem Verluste des me¬ 
chanisch beywohnenden Wassers und nach erlitte¬ 
nen innern Risschen) erlangen. Edle Opale ohne 
Faibenspiel hatten wahrscheinlich ursprünglich kein 
mechanisch bey wohnendes Wasser, es fand keine 
Austroknung und keine Zertheilung in zarte, in¬ 
nere Risschen Statt. Diese Ansicht der Din^e 
scheint mir die bestehenden Verhältnisse ziemlich 
befriedigend zu erklären.“ — Rec. will übrigens 
nicht übergehen, dass er in letzterer Stelle noch 
eine kleine Undeutlichkeit weg wünscht, die sich 
in der Verbindung des ersten und zweyten Punktes 
bemerken lässt, und selbst dann nicht wegfällt, 
wenn man die Stelle auch in der Verbindung mit 
dem Vorhergehenden lies6t. — S. 446 wo Taver- 
nier-citirt wird, soll es, wenigstens nach Recen- 
sentens Exemplare, S. 131 statt 135, heissen. 
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Ungerische (ungarische) Miscellcn. Herausgegeben 

von D. Johann Carl Lübeck, eistcm i’hysicus 

des b bl. Konter Komitats. Pesth, bei (bey) (Con¬ 

rad Adolph Harilcben. Erstes bis drittes Heft 

1305- Viertes und fünftes Heft lßo". 3. Erstes 

Hett. 120 S. Z Weytes Heft 100 S. Driites Heft 

96 S. Viertes Heft 64 S. Fünftes Heft 64 Seit. 

Ladenpreis 5 fl. 

Diese ungarische Zeitschrift hatte ein eigenes un¬ 

glückliches Schicksal. Hr. D. Lübeck hatte sie nach 

einem guten Flaue angelegt, aber noch vor Beendi¬ 

gung des Abdrucks des ersten Hefts veränderte er 

seinen Wohnort und überliess die Redacticu dem 

Hrn. Rösler, Redacteur der vereinigten Ofner und 

Posther deutschen Zeitung. Diese? besorgte die 

Redaction der Miscellcn sehr nachlässig und stimmte 

in ihnen einen leichtsinnig abspreebenden Ton an. 

Endlich iiess er den Verleger ein Jahr lang vergeb¬ 

lich auf Manuscript Warten, und der Verleger sah sich 

genöthigt die Redaction der letzten Hefte , die noch 

im Jahre 130,5 erscheinen sollten, im Jahre 1307 
selbst zu besorgen. 

Der Inhalt dieser Zeitschrift umfasst folgende 

Rubriken: Cultur-und Sittengeschichte, Charak¬ 

teristik der Nationen Ungarns, Biographien; Topo¬ 

graphie, Beschreibungen schöner Gegenden, kleine 

iieisebeschreibungen; Oekonomie, Gewerbskunde, 

Handel; Naturgeschichte; neue Entdeckungen und 

Erfindungen des Auslandes; Literatur, Gedichte, 

Anekdoten. Die Aufsätze von sehr ungleichem 

Wert he; manche sind vortreflich; viele mittelmäs- 

sig, und nicht wenige ganz schlecht. Ree. will 
sie einzeln mustern. 

Die Einleitung von D. Lübeck, welche sich 

über den Pian der Zeitschrift verbreitet, ist gründ¬ 

lich und belehrend verfasst bis auf folgende von 

falschen Behauptungen strotzende Stelle «Seite 9: 

„Freylich lässt uns der Ausländer im Allgemeinen 
Erster Bund. 

das Recht wiederfahren, dass unser Land schön und 

fruchtuar, dass unsere Nation edel und jeder hohe- 

icn lugend und Vorzüge fähig sey; aber nirgends 

ging man noen in das Speeielle über und daher 

\\ eiss es doch keiner, wie bedeutend unser Land 

seyn könnte, und noch wähnt er in demselben lau¬ 

ter Barbaren (?). Bey allen Verhältnissen und Ver¬ 

bindungen der grösseren Welt ist es ausgeschlossen; 

in allen Büchern, in denen (welchen) man Mün¬ 

zen, Maasse, Handelsverhältnisse, statistische Nach¬ 

lichten, überhaupt alles Merkwürdige aller Natio¬ 

nen, aller grossen und kleinen Reiche, selbst bis 

am die Republik St. Marino herab, findet, sucht 

man v ei gebens etwas von Ungern (Ungarn); und 

nie wird uns^ dag Ausland bemerken, wenn wir 

nicht etnust daran arbeiten, wichtig zu werden. 

Wenn wir dasselbe nicht mit unserer Lage und mit 

unseren Verhältnissen bekannt machen.“ Weiche 

deutschen Büchern und Zeitschriften sehr viele 

gründliche topographische, statistische, historische, 

diplomatische, mineralogische, botanische, numis¬ 

matische und andere Aufsätze über Ungarn findet. 

V\ er kennt nicht die Verdienste Gebhardi’s, Schlö- 

zer s, Grellmann’s, Zach’s, Moll’s, Lenz’s, Schrä¬ 

der«, Andre’s und anderer deutschen Schriftsteller 

in dieser Hinsicht? Wer weisS nicht, dass die 

deutschen Literatur-Zeitungen der ungarischen Li¬ 

teratur noch mehr Aufmerksamkeit widmen, als die 

Zeitschriften des österreichischen Kaiserstaats! 

Ei st es Heft. I. Ungarische National- Tracht, 
von Rasier. Fortgesetzt im zweyten lieft. Summt 
Bemerkungen über den magyarischen Nationalcha¬ 
rakter. Sehr gut schildert Hr. R. die schöne ori¬ 

ginelle Nationaltracht der Magyaren. Es ist unstrei¬ 

tig wahr (alle Ausländer bejahen diese Behauptung), 

dass keine Kleidungstracht den männlichen Körper 

so lebendig emporhebt, als die ungarische. Irrig 

ist jedoch die Behauptung des Verfs. S. 29, dass zu 

einem vollständigen ungarischen Anzuge ein drey- 
kantiger Flut gehöre. Falsch ist die Behauptung 

S. 27 im zweyten Hefte: „Der Jude allein, aus 

'[32] 
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mir unerklarbaren Ursachen, entschliesst sich nicht 
zur ungarischen Tracht. Hein Jude kleidet sich un¬ 
garisch ; nicht einmal das Beinkleid wird von ihm 
getragen.“ Ree. hat mehrere junge Juden in Ungarn 
in ungarischen Pelzen und Beinkleidern als Pctit- 
Maitres einherstolzieren gesehen. Uebcr den Natio¬ 
nalcharakter der Magyaren sagt der Verf. viel Wah¬ 
res, aber auch manches Einseitige und Ungegrün¬ 
dete. Rec. unterschreibt folgende Stelle: „Keine 
Nation, ausser der Brittischen, besitzt bey so viel 
Energie, bey so viel Bestimmtheit in ihrer Denkungs¬ 
art, bey so selbstständiger Einheit mit den reineren 
Zwecken der Natur, die einfach edle Würde und 
würdevolle Einfachheit als der Magyar sich deren 
Tühmen darf. Der Brille mit dem trotzigen Bewuest- 
seyn seiner selbsterrungenen hohen Kraft, und der 
Magyar mit dem rücksichtlosen Hochgefühl seines 
noch unverbildeten Menschenadels; was kann ein 
Volk Höheres erreichen, als diese Stufe?“ Wenn 
aber Hr. R. sagt: „Mein Herz blutet unaufhaltsam 
von den vielen Wunden, die ihm die Täuschungen 
der Menschen schlugen ; aber nie hat mich (im Gan¬ 
zen genommen) ein Magyar betrogen, “ so muss Rec. 
vor allen fragen, was denn das heisse: im Ganzen 
genommen betrogen werden? In dieser Phrase liegt 
kein vernünftiger Sinn. Und was soll denn die indi¬ 
viduelle Erfahrung des Verfs. beweisen, W'enn von 
dem Charakter einer ganzen Nation die Rede ist? 
Rec. kann dagegen dem Verf. versichern, dass ihn Ma¬ 
gyaren so gut, als Slawen, Deutsche, Polen und 
Franzosen betrogen haben. Ein junger Magyar von 
Adel raubte einst Rec. an einer stark besuchten gros¬ 
sen Schule 50 Gulden — damals sein ganzes Vermö¬ 
gen — aus dem Zimmer, und verprasste es zur 
Hälfte auf dem Kaffeehause, bis der Raub entdeckt, 
und der Magyar mit Gefängniss,bestraft wurde. Rec., 
selbst aus magyarischem Blute entsprossen, schätzt 
den Nationalcharakter der Magyaren von ganzem 
Herzen, und ist stolz darauf, von edeln Magyaren 
abznstammen, glaubt aber, dass man andere Natio¬ 
nen deswegen nicht herabsetzen müsse, wie Hr. R. 
in verschiedenen Aufsätzen gethan hat. II. jOie ßla- 
tra. Ein Fragment ans einem Schreiben an den Her¬ 
ausgeber, von Franz Boros von Hdkos. Ein senti¬ 
mentaler Aufsatz, aus welchem der Topograph und 
Naturforscher von dem Berge Matra nichts erfährt. 
Der Vf. schildert seine Ansichten auf folgende Weise 
S. 34: „Freund, welch eine Aussicht ist diese! 
Wenn sie die Matra nicht bestiegen sind, so müssen 
Sie viel, sehr viel reines Vergnügen entbehren. Ich 
stand dem schönen Detkö gegenüber; man muss hier 
stehen, um das alles fühlen zu können. Sagen und 
beschreiben lässt sichs nicht. Wie ruhig sie da liegt, 
diese unübersehbare Fläche, kein Baum, kein Hügel 
unterbricht sie nicht bis in das weite Reich der Öt- 
tomannen; nur Thürme, von leichtem Nebelflor um¬ 
schwebt, ragen aus der Meeresähnlichen Fläche vor 
Jazygien und Rumänien empor. Wie dort die Sil- 
berfiecken so gut stehen! Es sind Seen und Teiche. 

W.a» flimmert dort dem Auge kaum sichtbar? Es ist 

die fischreiche Theiss. Hätte ich ein Seerohr! Doch 
nein, auch das könnte dieser Fläche nicht folgen. 
Ha! jene Thürme dort! Es ist Jäzbereny. Ich er¬ 
kenne jedes (jeden) Ort, das (den) die edlen Jazygier 
und Ilumanier bewohnen.“ — Diese Probe wird un¬ 
sere Leser schwerlich nach dem Genüsse des Ganzen 
lüstern machen. 111. Ueber den Hau, die Berei¬ 
tung und Aufbewahrung des Menesser fVeines. Von 
A — Z. Fortgesetzt im dritten Heft. Ein vortreffli¬ 
cher, gründlich belehrender Aufsatz, der aber lei¬ 
der nicht beendigt worden ist. Der anonyme Verf. 
handelt bloss von der Lage des Menesser Weingebir¬ 
ges und von dem Bau der Reben in Menes und den 
umliegenden Ortschaften. Der Meiiescher Wein ist 
der 6iisseste und geistigste rothe Sektwein , der un¬ 
ter den ungarischen Weinen nach dem Tokayer den 
nächsten Rang behauptet. Rec. theilt aus diesem 
Aufsätze folgende Notizen mit. Menes ist eiii unbe¬ 
trächtliches Dorf an der östlichen Gränze der Arader 
Gespannschaft. Der Menescher Wein ist aber das 
Product einer ganzen Gebirgskette, an welcher von 
Süden gegen Norden vorzüglich die Ortschatten Gla-^ 
dovaj Alt-und Neu-Paulis, Menes, Gyorok, Ru- 
vin, Kovaszints und einige andere sich mit dem Bau 
jenes Weines abgeben. Das Gebirge ist massig hoch, 
aber an vielen Orten so steil, dass beym Eintritt hef¬ 
tiger Regengüsse grosse Plätze des Erdreichs fortge¬ 
schwemmt werden. Das Klima dieser Gegenden ist 
zwar mild, aber nicht so warm, als es der geographi¬ 

schen Lage nach (zwischen dem 44* unc^ 45* Grad) 
seyn sollte. Die Lage des ganzen Gebirges und seine 
Ansicht mahlerisch schön und anziehend. Die Be¬ 
arbeiter und Einwohner dieser Gegenden sind, mit 
Ausnahme des Dorfes Paulis, durchaus Wallachen. 
Sie sind gutmüthig, arm, daher aus Noth arbeitsam, 
und eie verstehen den Weinbau, der auch ihre Haupt¬ 
beschäftigung ist. Der grösste Theil der Weingärten 
gehört Auswärtigen, die hier verschiedene Press- 
und Wohnhäuser haben, in welchen 6ie sich vom 
Anfang Octobers bis gegen das Ende Novembers auf- 
halten. So mannigfaltig die Lage und der Boden der 
Gebirge ist, eben so verschieden ist auch ihr Pro¬ 
dukt. Die besten, geistreichsten und gewürzhaite¬ 
sten Weine wachsen in den alten, hohen, steinigen 
und sparsam tragenden Weingärten von Gladova, 
dann in Menes, Gyorok, Paulis und zum Theil in 
Kovaszintz. So wenig in den Menescher Gegenden 
von den Veredlungen des Weinstocks durch Pelzen 
und Oculiren etwas bekannt ist, so wenig hat man 
auch künstlichere Anstalten zur Vertreibung der Ab¬ 
haltung der Feinde des Weinstocks aufzuweisen. 
Die Werkzeuge des Weingartenbauers sind einfach 
und wenige. IV. /Vas kann und was soll der Oeko- 
nom machen, um sich gegen die traurigen Folgen ei 
ner, vielleicht zu erfolgenden, trocknen Zeit}) er io de 
zu schützen, und bey Zeiten sicher zu stellen? Von 
Samuel Theschcdik. Ein interessanter praktischer 
Aufsatz-von dem Veteran der ökonomischen Schrift 
steiler in Ungarn. Hr. Th. setzt sehr deutlich die im 
Herbst, Winter und Frühjahr anzuwendenden vor 
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schiedenen Mittel aus einander, durch welche sich 
der Oekonom gegen die traurigen Folgen einer trock¬ 
nen Zeitperiode sicher stellen kann. V. Samuel T'al- 
ka van Bikfalva, Schrij tschneider bsy der königl. 
ungarischen Universität sbuchdruckerey zu Ojen. 
Von Bösler. Ein gründlicher Aufsatz. Gut wird in 
der Einleitung bewiesen, dass die Ungarn auch auf 
dem Gebiete der Künste viel leisten. Das Ausland 
empfing aus Ungarn die berühmten Künstler Kupezky 
und Oeser, und jetzt kann Ungarn auf seine Graveurs 
Falka, Junker, Czetter, Karacs, Berken, aufseinen 
Mahler Caucig und auf andere Künstler mit Recht 
stolz scyn. Falka’s Verdienste werden von Hm. R. 
gehörig gewürdigt. Falka sticht und schneidet 
Schriften, gravirt Portraits und Siegel, arbeitet in 
Kupfer und Stahl, und besitzt in allen diesen Kunst¬ 
fertigkeiten eine gleichmässige, namhafte Stärke. Er 
wurde zu Fogaras in Siebenbürgen geboren, kam 20 
Jahre alt in die Zeichnungsakademie nach Wien, wo 
er unter den Directoren Füger und Würth bey den 
Professoren Maurer, Frister, Hagenauer u. s. w- sie¬ 
ben Jahre lang die Schwung-, Proportionen-, Licht- 
und Schattenzeichnungen, die historische und Anti¬ 
ken - Zeichnungskunst, das Kupfer-und Stahlgravi- 
ren und das Schriftschneiden mit ausgezeichnetem 
Erfolg studierte, und ist nunmehr seit 1798 bey der 
in Ofen befindlichen Pesther Universitätsbuchdrucke- 
rey als Schriftschneider angestellt. Er erfand die 
Stereotypen zu gleicher Zeit, als sie in Frankreich 
erfunden wurden. Auch dieser interessante Aufsatz 
des Hrn. R. ist, wie die meisten seiner Aufsätze in 
dieser Zeitschrift, nicht beendigt. VI. Biographi¬ 
sche Notizen von Vincenz GraJen Batthydny. Ein 
LückenbüsSer, der bloss zwey Briefe über den Tod 
der Grafen Niclas Pälffy und Anton lllyeshazy im 
französischen Kriege enthält. VII. Gesellschaftliches 
Leben in Ofen und Pesth. In Briefen an Euphrosine 
J. Von A — r (Rösler). Erster Brief , Ansichten 
von Pesth und Ofen. Allgemeine Bemerkungen über 
den Ton in beyden Städten. Die Ansichten von 
Pesth und Ofen lassen sich gut lesen , aber die Schil¬ 
derung des herrschenden Tons in Pesth hat Hr. R. 
nach Rec. Erfahrungen übertrieben, wenn er S. 87 
schreibt: „Letztere Stadt (Pesth nemlicb) ist mit ih¬ 
rem Wohlstände und Luxus der inneren Bildung al¬ 
ler dortigen Menschenclassen zu rasch vorgeeilt, als 
dass sich diese mit Würde und Mäesigung in jenen 
finden könnten. Daher bey ihnen ein auffallender 
Widerspruch zwischen den Sitten und der Lebensart; 
daher ihr geübter Sinn für jeden Lebensgenuss, ohne 
geistiges Raffinement; und das lucri bonus odor, mit 
dem sie sich so gewandt aufs Taxircn verstehen. 
Folgen des Handelsflors dieser Stadt, werden Sie sa¬ 
gen. Nein, Sini, nein. Der stark beschäftigte Han¬ 
delsgeist einer Stadt erzeugt wohl in der Regel Egois¬ 
mus und stolzes Selbstvertrauen; aber er verschmäht 
das prunkende Grosatliun und die schillernde Vielsei¬ 
tigkeit in seinem Charakter. Sein Betragen bleibt 
sieh, bey dem leichtsinnigen Käufer wie gegen lästige 
Frager, immer gleich; kurz, er fusst auf Solidität in 

5ot 

seinem ganzen Wesen. In Pesth hingegen, vom 
Grosshändler an bis auf den Laternjung°en herab 
wird überall erst Wage und Elle angewendet, bis 
man sich mit seinem Manne in Tractaten einlässt 
und ihn, wie es heisst, fasst. — So viel ich auch 
der Städte sah, nirgends fand ich, dass Reicher und 
Dürftiger, Vornehmer und Geringer, mit einer so 
kalten Geübtheit das Vergnügen sucht und geniessr, 
als in Pesth; und nirgends fand ich noch so häufio 
alle Abzeichen eines erschöpften Lebensgenusses und 
der Gleichgültigkeit gegen sich selbst und den Wohl¬ 
stand , in Mienen und Geberden ausgedrückt, als in 

Pesth.“ In Pesth ist die Vergnügungssucht gewiss 
nicht grösser als in Wien, und die Pesther sind kei- 
nesweges so lierabgesunkene sinnliche Geschöpfe, al3 
Herr R. das Publicum glauben machen will. VIII 
Anekdote.^ Beytrag zur Schilderung der Denkungsl 
art des Ungers, von Franz von Boros. Der rei¬ 
che I>auei Peter Kaszav in Väsarhely streckte im letz 
ten Türkenkriege für die kaiserlichen Truppen eine 
Summe von 30000 fl. zu Lieferungen vor. Er sehlu* 
die Interessen mit Unwillen aus, indem er sa^te* 
„Ich habe das Geld meinem Monarchen geliehen* 
von diesem nimmt der Unlerthan keine Interessen “ 
IX. Sehr mittelmässige Gedichte von Franz von Boros 
und Rösler. Rec. theilt zur Probe folgendes kleine 
Sinngedicht von Hrn. von Boros mit. An Louise als 
sie die auf gehende Sonne betrachtete; 

Louise flieh1 von hier! 

Die Sonnenrosse zweifeln schon —-* 
Auroren eilen sie davon 

Und folgen dir. 

Und als Probe der Poesien des Hrn. Rösler den An 
fang seines Gedichts „das Auge.“ 

Unser ganzes innies Wesen, 

Unser tief verborgnes Ich, 

In den Mienen könnt ihr's lesen; 

.Durch das Äuge nennt es sich: 

Wie der Geist und was er denket; 

Was das Herz erfreut und kränket; 
Jede Regung, jeder Plan, 

Kündigt sich durch’s Auge an u. «. vv. 

Sind diese Verse wohl mehr als gereimte Prose? X 
Bücher • Anzeigen und Recensionen. Grösstentheiis 
in einem frivolen Recensententone unter aller Würde 
des Gelehrten, so recht in Klotzischer Manier abge¬ 
fasst. Die gehaltreiche Vorrede des Professors Lud¬ 
wig von Schedius zu Batthyäny’s vortrefflicher. Brie¬ 
fen über das ungarische Küstenland wird S. 102 in 
Ahsehung des Gehalts so gesucht und gekünstelt ge¬ 
nannt wie ein Theatertalar mit Lyonischcn Tressen 

besetzt; die freylich erbärmliche Antrittspredigt des 
Schemnitzer Predigers Stamminger nennt der mit O. 
S. Unterzeichnete Recensent das monströse Produkt 
eines orthodoxen, sich selbst nicht verstehenden or¬ 
thodoxen Träumers und einen Nachtwächtergesang, 
und des Pressburger Pastors, Tremmels, schlechte 
Antrittspredigt nennt derselbe Kehricht von ausee- 
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droscheuem Stroh aller Art, und redet dessen gebil¬ 
dete Gemeine S. 113 so an: „Arme Gemeine! de¬ 
rer Geist so verdreht, deren Herz so ausgetrocknet, 
dert-w Geschmack so platt ist, dass sie einem solchen 
22 Seiten langen Quodlibet von falschen, halbwah¬ 
ren, aufgerafften Gedanken, ohne Unwillen zuhören 
konnte. "(Soll etwa die ganze Gerneine bey schlech¬ 
ten Predigten in der Kirche ihren Unwillen durch 
Auspfeifen so wie im Theater bey schlechten Schau¬ 
spielen zu erkennen geben?) Alles, was Bibel, Po¬ 
stillen, Hochzeitbitter-Phrasen, Kalenderanhänge, 
Thorzettel, Kriminalsentenzen ü. s. w. für sich be¬ 
sonders enthalten, ist hier unter dem Satze: „die 
Wichtigkeit des Berufs, Lehrer und V7orbild anderer 
zusevn, zusammen geheuert.“ Solche Recensionen 
können nicht belehren und bessern, nur erbittern! 

Zweytes Heft. I. Die Quellen bey Ribar in 
Her Sohler Gespannschaft. Fragment eines Briefes 
an Firn. N. von Dr. Lübeck. Mit Ausnahme einiger 
N otizen unbedeutend. II. Etwas über die gangbare 
ßleynung vieler Ausländer, dass das Daseyn der 
Rindviehseuche in Deutschland allein dem ungari¬ 
schen Rindvieh, welches das zur Herborbringung der¬ 
selben wirkende Gift aus seinem zur Erzeugung des¬ 
selben vorzüglich geeigneten Vaterlande, mitbringt, 
zuzuschieiben sey, von Brettschneider in Szarvas. 
Der Veri. dieser Abhandlung beweist gründlich: dass 
das Clirna auf die Urzeugung des Seuchengiftes kei¬ 
nen Einfluss habe; dass das Entstehen der Kindvieh- 
seuchc mit der grössten Wahrscheinlichkeit keiner 
andern Ursache, als der vernunftwidrigen Behand¬ 
lung des Viehes auf Reisen zuzuschreiben se}r; dass 
jeder Ausbruch dieses verheerenden Uebels durch 
eine allgemeine Einführung einer der Natur des Rind¬ 
viehes angemessenen Behandlung sowohl zu Hause 
als auf den Weiden, und besonders auf den Reisen, 
und durch zweckmässige Polizeyanstalten vermieden 
werden könne. III. Reise durch Bulgarien und Ro- 
manien, beschrieben von Lukas Joseph Marienburg, 
Rector des Gymnasiums zu Kronstadt in Siebenbür¬ 
gen. Beschlossen im vierten Heit. Eine sehr in¬ 
teressante Reisebeschreibung. Die Reise machte 
Dicht Herr Marienburg selbst, sondern einer seiner 
Freunde, ein Arzt, im Jahre 1796. Reccnscnt theilt 
folgende Notizen mit. Szintschowa ist ein grosser 
Marktflecken, in welchem stark besuchte Jahrmärkte 
gehalten werden. Der Reisende war zugegen, als 
eben Jahrmarkt war. Auffallend war ihm die Stille 
und Ordnung, die bey einem Zusammenflüsse vie¬ 
ler tausend Menschen aus den entlegensten Gegen¬ 
den und verschiedensten Nationen herrschte. Jede 
VVaarengattung hatte ihren bestimmten Ort, wo sie 
ohne langes Suchen gefunden werden konnte, wo¬ 
durch das Gedränge der Leute um vieles vermindert 
wurde. Musik, Zank, Wortwechsel wurde durch¬ 
aus nicht wahrgenornmien. Fertige nach türkischer 
Art zubereuete Speisen wurden für eine so grosse 
Menge von Menschen in bewundernswürdigem Ue- 
berfluss aller Orten gefunden. Philipopel ist eine 
grosse Stadt und hat zwanzig Dschamine oder 

kleine Moscheen, eine Thurmuhr, einen grossen 
und kleinen Han, mehrere Badehäuser, ein gros¬ 
ses, mit zwey Garten versehenes Palais des Gou¬ 
verneurs von Romanien. Die Anzahl der Kauf¬ 
mannsbuden allein bildet drey Gassen. Der Gou¬ 
verneur hatte einen deutschen Leibarzt, Namens 
Johann Weretsohn, derunsernReisenden sehr freund¬ 
schaftlich aufnahm und ihm auch Zutritt zum Gou¬ 
verneur Hacki verschaffte. Der Gouverneur gab 
unserm Reisenden einen eigenhändig unterschrie¬ 
benen Pass mit den pathetisch vorgebrachten Wor¬ 
ten: „Solltest du auf eine Schlangenheerde stossen, 
zeige ihnen diese Schrift und sie wird dich ruhig 
gehen lassen.“ In Sophia sorgte ein bedeutender 
Türke für alle Consurntionsbedürfnisse der Fremden, 
ln einem seidenen Gewand wog er das Heu für die 
Fuhrleute selbst ab, und brachte in eigener hoher 
Person Hühner, Melonen und Eyer vom Markte. 
Die volkreiche Stadt Sophia liegt auf einem sanl- 
ten schönen Bergabhange. Sie hat enge Gassen, 
zwanzig gemauerte und drey hölzerne Dschamine, 
einen grossen und einen kleinen Han, zwölf grosse 
Kaffeehäuser, viele Kaufladen. Die Neugierde der 
Einwohner war hier erstaunlich gross, grenzte sehr 
ai) das Kindische, und beurkundet die wenige Cul- 
tur derselben. /Jiddin liegt dicht an der Donau. 
In einem halben Cirkel umfasst der Strom die Fe¬ 
stung. Die Stadt liegt in einer schönen Ebene. 
Unser Reisende ward von den Einwohnern sehr 
unhöflich empfangen. Sein Fuhrmann wurde mit 
Gassenkoth, Melonenschaalen, Ziegeln, er selbst 
mit Gerste beworfen, bis er zum Han gelangte. 
Ueber Paswan Oglu theilt der Reisende interessant® 
Notizen mit. Bey dem Militär hielt er strenge 
Mannszucht und gule Ordnung, den Stadteinwoh¬ 
nern liess er aber allen Muthwillen zu, um sich 
bey ihnen beliebt zu machen. Seine eingebornon 
Soldaten mischten sich meist unter die Stadtbürger 
und trieben mitunter Gewerbe und Handelsverkehr, 
die fremden aber, unter welchen viele Deserteurs 
von österreichischen Regimentern und zwar mei¬ 
stens Walachen M aren, blieben 6tets beysammen. 
Ein geschickter Corporal vom Barkoischen Husaren- 
regimente war damals der geheime Rath Pasman* 
im Cahinette und sein Generaladjutant im Felde. 
Paswan besoldete seine Soldaten gut. Alle Einwolr- 
11er des Widdiner Bezirks waren ihm so ganz er¬ 
geben, dass sie bereit waren Blut und Lehen für 
ihn aufzuopfern. IV. Das Quodlibet, von 1 ranz 

von Boros. Ein Lückenbüsser, der eher in einen 
Taschenkalender , als in einer wissenschaftlichen 
Zeitschrift einen Platz verdient hätte. V. Hamens- 

feyer Seiner ko ui gl. (kaiserl.) Hoheit des Erzher¬ 
zogs Joseph , Palatins von Ungarn , veranstaltet 
bey Seiner Excellenz dem Tavernicus, Grafen Joseph 
von Brünsvik, zu Ofen den 19. MärzQÖ05. Eier 
von Hrn. Rösler verfasste Chorgesang ist sehr pro¬ 
saisch. Man urtheile aus folgendem Pröbchen: 

Ein Jubelton des Gliick’s, sey jede Regung, 

Die dieser Tag in uns erzeugt! 
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Ein froher Wunsch sey jegliche Bewegung, 

Die unser Herz durch Töne zeigt! 

Denn — Ungerns Palatine gilt 

Die Freude, die uns heut* erfüllt. 

Auch pflegen gute deutsche Dichter nicht zu rei- 
eben erzeugt und zeigt, gilt und erfüllt. VI. Neues 
Heilmittel der fHecks elf eher, rnitgetheilt von Dr. 
Lübeck. Dieses neue Heilmittel entdeckte der im 
Jahr 1805 verstorbene Freyherr von Gemmingen, und 
wandte es im Jahr 1804 im Pesther Militärspiele bey 
einer Menge von Fieberkranken mit glücklichem Er¬ 
folge an. Seine Heilmethode ist leicht und einfach 
und das äusserliche Heilmittel viel wohlfeiler als die 
Chinarinde. Er wandte zur Hebung des Wechsel- 
üebers meistens eine Salbe an, und wenn sich das 
Uebel gegen dieso äusserst hartnäckig zeigte * so ge¬ 
brauchte er ein Dunstbad. Die Bestandtheile der 
Salbe sind ohne Rücksicht auf die Umstände ent¬ 
weder blosses Sch weinfett mit Terpentinöl, oder 
Schweinfett mit Campher, oder auch eben jenes Fett 
mit weissem Steinöl verbunden. Diese Salbe wird 
über den ganzen Leib, das Gesicht selbst nicht aus¬ 
genommen, einmal des Tags, Abends vor dem Schla¬ 
fengehen, angewendet, u. diese einfache Behandlung 
ist zur Tilgung des Wechselfiebers hinlänglich. Das 
Dunstbad besteht in den warmen Dämpfen des Ta¬ 
bak-Dekoctes. Es leistete ihm noch sicherer Hülfe, 
nur ist die Anwendung desselben beschwerlich. 
VII. Gi •äjlich llaäysche Bibliothek zu Pctzcl bey 
JPesth. Von Basier. Dieser unbedeutende Aufsatz 
enthält nicht viel mehr, als eine Anzeige, dass jene 
vortreffliche Bibliothek zum Verkauf feil geboten 
"Worden ist. VIII. Pesth und Ofen an sich, und ihre 
Environs. Zwey Briefe an K. S. v. F. Erster Brief. 
Pesth. Enthält grösstentheils Abschweifungen vom 
Gegenstände des Briefs und sentimentale Reflexionen. 
So ist z. B. der Schluss S. 93 folgender: „Schön ist 
es hier; aber schöner ist die Welt, die ich in dem 
freundlichen Auge meiner K. (KStchen ?) lese. Ewig 
bleibt mir nur dein reiner Sinn der Maasstab für 
die Wahrheit; dein edles Herz meine ganze Moral; 
und deine Liebe mein einziges Glück.“ Es ist in 
der That zugleich possierlich und mitleidswcrth, 
wenn sich ein Mann den Sinn eines Mädchens zum 
Maasstab für die /Wahrheit erwählt und das Herz 
desselben seine ganze Moral ausmacht! Kann und 
soll denn ein Mann nicht höher und weiter streben 
als ein Mädchen ? IX. Gedichte von Franz zwn Bo¬ 
ro* , von der Gräfin I. von B., Köjjiuger, Purk¬ 
hardt, Rösler. Das Gedicht der Gräfin „An die Er¬ 
innerung“ und einige Epigramme von Purkhardt 
zeichnen sich aus, die Gedichte von den Herren Bo- 
ros, Köfünger und Rösler verdienen Tadel, mit Aus¬ 
nahme des Gedichtes des Hrn. Roros „die schöne 
Natursccne “ das unter die bessern gehört. Herr 
liüffinger singt folgen dermassen : 

Banne Schicksal mich in heisse Wi'is'en, 

Schienen e mich an Menschenleere Küsten, 
Kur vergönne mir den Seelenfreund ! 

Seine Liebe würde mich beschirmen. 

Wenn im letzten Kamp! mit Leidenstiirruen 

Müde schon mein Geist zu sinken scheint u.s, W. 

Herr Rösler dichtet, wie folgt: 

Wünsche nicht die Bilder zu beleben, 

Die dein schöner Geist so emsig schmückt! 

Nicht dem Traume Wirklichkeit zu geben. 

Der dein stilles Heiz so süss beglückt! 

Wills t du fremden Seelen anveitrauen 

Was nur deine Seele brauchen kan (kann)? 

O versuch’ es nur, dich anzubauen! 

Schnell baut1 sich ein andrer nebenan, u. s. w. 

Drittes Heft. I. Freymiithige Erinnerungen 
über Ungarns deutsche Literatur. Von Q. S. Ein 
in anmassendem rohen Burschentone verfasster Auf¬ 
satz, voll der unwahrsten Behauptungen. Der Verf. 
desselben erröthet nicht, über die deutsche Literatur 
in Ungarn ganz abzusprechen , ungeachtet ihn selbst 
das ausländische Publicum, das Ungarns Literatur 
gehörig zu schätzen wtiss, der Unwahrheit und bö¬ 
ser Absichten beschuldigen muss. Er beginnt seinen 
Aufsatz mit der falschen Behauptung: „Rücksicht¬ 
lich aut die grosse Anzahl unserer inländischen Deut¬ 
schen (worunter so viele reiche gebildete Städter und 
die meisten auf deutschen Fuss erzogenen Grossen), 
auf die Menge solcher Leser, denen (welchen) deut¬ 
sche Lektüre Bedürfuiss oder Unterhaltung ist, auf 
die vielen tausend Gulden, welche Deutschlands Gei- 
stesindusfric jährlich von unserem Lande gleichsam 
als Tribut erhebt; und verglichen mit dem Verhält- 
niss, in welchem andere Nationen auf dieser Seite 
zu Deutschland stehen, muss man Ungerns (Ungarns) 
deutsche Literatur geradezu für null erklären. Sechs 
oder acht Schriftsteller ausgenommen, lieferten die 
übrigen von jeher nichts als entweder blanken 
Schofel (!) oder lokale Versuche und Speculatiönen, 
von denen (welchen) man kaum ausserhalb ihrem 
Geburtsorte Notiz nimmt, und die oft schon im 
ersten Vierteljahre zur Seltenheit wurden, weil sie 
beynahe noch nass in die Gewürz- und Käsebuden 
eilten.“ Und weiter heisst es: „Noch mehr: so¬ 
gar von denen, welche durch ihre gedruckten Ar¬ 
beiten beweisen, dass sie correct, interessant, lehr¬ 
reich, geschmackvoll schreiben auch nur können, 
ist die Anzahl äusserst gering.“ Der Verf. führt 
solcher Schriftsteller , die nach seinem Urtheile 
correct, interessant, lehrreich und geschmackvoll 
schreiben können, zehn namentlich au, und dar¬ 
unter — sonderbar genug! — den ökonomischen 
CompiJator Leibitzer in Lpuiechau, der höchst un-, 
correct und geschmacklos schreibt. Dann sagt der 
Verf. S. 4: „Woraus besteht denn also imsere Li¬ 
teratur? Aus Normalscbulbüchern, die nun schon 
beynahe vierzig Jahre lang (?) mit Heut und Haa¬ 
ren ( ! ) unverändert dieselben sind ; aus einem 
Dutzend kläglicher Geltgeuheitsprerligicn, einigen 
hundert soRaakn Gelegenheitsgedichten , eimm 
halben Dutzend angefangener Journale und einem 
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Schock zappend ei’ (!) Flugschriften.« Nach. des 
Anonymus Behauptung hat man in Ungarn keinen 
inländischen Schriftsteller für die vaterländische 
Geographie und Geschichte (die Verdienste Wtn- 
disch’s setzt er so wie Engel in Wien herab): und 
doch haben ausser Windisch zur Geographie Un- 
aarns Korabinsky, Bredetzky, Batthyany, Genersich 
und Andere schätzbare Beyträge geliefert, und 
Engel und Kovachich (der lateinisch und auch 
deutsch schrieb) verdienen als Geschichtforscher Bcy- 
fall „Wir haben (sagt er weiter) keinen Schritt- 
8 teil er'für das vaterländische Recht, gar keinen.« 
Kennt denn der Anonymus nicht den Adam Podko- 
niezky? „keinen für Biographien« doch: Gener¬ 
sich und Gl atz im lnlande, und Fessler und Franz 
von Zach (beyde aus Ungarn) im Auslande, „kei¬ 
nen für die Beredsamkeit, profane sowohl als geist¬ 
liche« doch: Herrmann, Wächter, Genersich und 
einige andere, „ für National - und Schulerziehung“ 
Antwort; den Professor Johann Genersich, „für 
vaterländische Naturgeschichte „Antwort: den be¬ 
rühmten Winterl, D. Kitaibel, D. Schönbauer, D, 
Samuel Genersich, Bredetzky und andere; „nichts 
für die Bühne,« Antwort: doch etwas von Daniel 
Nitsch. Als Ursachen der Dürftigkeit der deutschen 
Literatur in Ungarn führt der Verf. an. 1. „Unsere 
inländischen deutschen Schriftsteller verstehen nicht 
zu schreiben. Da ist alles so trocken, so metho¬ 
disch gezwungen, so chrienmässig gedehnt, so ver¬ 
altet steif, so kraftlos, dass es dem Geschmack und 
Verstand unserer Landsleute zum Ruhm gereicht, 
dergleichen sebaale Kost nicht geniessbar zu finden.« 
Schreiben denn Schwartner, Schedius, Johann Ge¬ 
nersich , Wächter, Glatz , Tbeschedik, Schuster, 
Bredetzky, Schmitz und noch andere deutsche Un¬ 
garn~nicht gut deutsch? Als Muster der guten 
Schreibart empfiehlt der Anonymus das Quodlibet 
von Boros und die Vergleichungen von Rösler im 
zweyten und dritten Hefte der ungarischen Mis- 
cellen* Beyde zeichnen sich durch Gehalt und Styl 
nicht sehr aus. Aber wir verstehen, warum diese 
Aufsätze als Muster empfohlen werden. Der Re- 
dacteur hat dadurch sich selbst der Anonymität ent¬ 
zogen, ' indem er sich versteckt loben zu können 
glaubte, „Ihre Verfasser (sagt er) wollten damit 
zur eigenen Uebung und als Reiz für andere eine 
probe liefern, wie selbst sterile Themen interessant 
aus geführt werden können, wenn sie anders dem 
Geist in die höheren Regionen der Denkkraft und 
Darstellung den Aufflug gestatten. s. „Der ver¬ 
derbliche Grundsatz, den man aus Liebe zur Be¬ 
quemlichkeit, aus charakterloser Schmiegsamkeit, 
aus Charlatanerie, nun schon seit Kaiser Josephs 
Zeilen herumhudelt, und der ganz kürzlich wie¬ 
der von zwey bekannten Federinvaliden unseres 
Vaterlandes laut proclamirt yvard, der Grundsatz: 
«in Schriftsteller hier zu Lande müsse als solcher 
vor der Hand die Stimmung des lesenden Publi- 
cums erforschen, um sich derselben dann anzube- 
quemen,“ Jene Federinvaliden kennt Receneent 
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nicht. Warum hat sie der Verf. nicht genannt ? 
Allerdings werden von jenem Grundsatz viele Au¬ 
toren in Ungarn geleitet , aber keinesweges alle. 
Weiter unten sagt der Verf. „ Apostropbirt also ein 
solcher Pfennigautor die Nachsicht des Vaterlandes, 
so wittert man schon vorläufig den PVasserbrey, und 
fühlt weiter keinen Appetit darnach. Eben diese Bet- 
teleyen um Connivenz, dieses Experimentiren, diese 
Feigheit, die einige halb oder ganz ergraute litera¬ 
rische Quacksalber, um ihre eigene Armseligkeit 
zu maskiren auch den jüngeren talentvollen Kopten, 
von kräftigerem Bewusstseyn , als Regulativ auf¬ 
schwatzen wollen, sind Schuld an dem Vorurtheii; 
der inländische Deutsche wisse nichts gesclieidtes 
zu schreiben,« Dieses Vorurtheii hegt, so viel 
Recensent weiss, blos der Verf., wobey er (wie 
sich’s yersteht) seine und seiner Freunde Producte 
ausnimmt. Jenen zwey Hauptursachen fügt der 
Verf. noch bey: Mangel an esprit du corps unter 
den einheimischen Literatoren, Mangel an öffent¬ 
licher Aufmunterung und Unterstützung von Seiten 
der vermögenden Grossen, und die Schwierigkeit 
der Verbreitung der literarischen Nationalproducte. 
Diese JJebel haben allerdings Statt; der Verf. hätte 
ihnen aber noch beygesellen sollen: die Langsam¬ 
keit und zu grosse Strenge der inländischen Censur, 
den Mangel an öffentlichen Bibliotheken, die Ax- 
mutli und Ueberhäufung mit Amtsgeschäften der 
meisten inländischen Gelehrten, den Mangel an Ver¬ 
legern solider z, B. philologischer, philosophischer 
und mathematischer Werke, an welchen das grös¬ 
sere Publicum in Ungarn keinen Geschmack fin¬ 
det. — Dass übrigens die deutschen Schriftsteller 
in Ungarn von dem Anonymus geschmackvoll zu 
schreiben, aus diesem Aufsatze nicht lernen kön¬ 
nen, erhellt schon aus den angeführten Stellen zur 
Genüge. II. Der Lesekranz und die Ostermontags- 
feyer in Ofen, Das Anna fest in Pressburg. An 
meinen Freund P. v. S. von Franz von Boros. Un¬ 
bedeutend. III. Vergleichungen von Rösler, Auch 
dieser Aufsatz gehört: nicht zum Plane der ungari¬ 
schen Miscellen, Uebrigens lassen sich einige Ver¬ 
gleichungen gut lesen, aber ganz misslungen und 
geschmacklos ist folgende S. 23: „Gelbschnabel,“ 
kreischte den Zeisig ein feister Dachs an, der sich 
von seinem zusammengestohlenen Kornhaufen weg- 
geschliclien und vor die Höhle gelagert hatte — 
„Gelbschnabel, wer hei68t dich mit deiner Gurge- 
ley die Zeit und Andern ihre Ruhe verderben?« — 
Je nu, lieber Fettbalg, verdirbt dir mein Gesang 
die Piuhe, so ziehe dich in deine finstere Heymath 
zurück, und schmause dort oder schlafe. Mein 
R.eich ist Gottes freye lichte Natur, und ich be- 
einge sie, weil und wie mir der Schnabel darnach 
gewachseu ist. — Lustiger ertönte nun die Kehle 
des schalkischen (?!) Zeisigs vom Aste herab; — 
dem Dachse zum Trotz? — Ey warum nicht gar! 
Was ging diess träge Be6t (!) den muntern Sänger 
an? Er sang im gereizten Gefühl seines Vorzugs, 
das dio Vergleichung mit jenem in ihm erregte. 
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unbekümmert um das Urtheil eines Dachses. O er¬ 
spart euch dieAIühe, ihr scheelsüchtigen Krittler, 
wenn das Talent sein eigenes Recht ausübt. Ihr 
reizt damit nur sein Selbstgefühl, und macht da¬ 
durch für euch das Uebel desto ärger.“ Ungeach¬ 
tet diese Vergleichung keinen Beyfall verdient, so 
rathen wir doch dem Verfasser, der schon so oft 
als ein scheelsüchtiger Krittler aufgetreten ist, sich 
den Schluss wohl zu merken. IV. Unter gegangene 
Jüumfordersuppen- Anstalt in jPesth, sammt Anwei¬ 
sung zur Bereitung jener Suppe. Von Dr. K. 
Diese ujitergegangene Anstalt, die zwey Jahre 
dauerte, verdankte Pesth dem Grafen Szechenyi. 
Die vom Verf. mitgetheilte Vorschrift zur Bereitung 
der llumforder Suppe zeichnet sich vor andern 
zwar nicht an Wohlfeilheit , aber an Güte und 
Geniessbarkcit der Suppe aus. Uebrigens will die 
Rumforder Suppe ungarischen Mägen nicht recht 
behagen. V. An Ungerns (Ungarns) deutsche Dich¬ 
ter und' die es werden wollen. Mit einem Prolog 
und Epilog für das gemischte Lesepublicum, von 
Rösler. Enthalt zwar aus den Theorien der Aesthe- 
tik und Dichtkunst längst bekannte Vorschriften 
^nd, llathschläge, an die aber in Ungarn nicht oft 
genug erinnert werden kann. Am Schlüsse lobt 
Hr. K. die in den drey ersten Heften der Miscellen 
vorkommenden Gedichte von Boros, Rösler, Purk¬ 
hart, Köffinger, Halizky. „Ihre Verfasser (sagt er 
S. 56) sind meistens noch junge heranreifende Män¬ 
ner, und deswegen verdienen sie, wie ich glaube, 
zwiefach, dass das Vaterland ihrem Werth Gerech¬ 
tigkeit erzeige. Aber auch abgesehen davon sind 
es grösstentheils (?) vollgiltige (?) Beweise eines 
echten (?) poetischen Talents. Nur mehr Aufmun¬ 
terung desselben! und ich bin überzeugt, Ungern 
(Ungarn) werde sich Sänger an ihnen erziehen, die 
ihm Ehre machen.“ Welche Unverschämtheit ei¬ 
nes Dichterlings, seine eigenen und seiner Freunde 
Producte in einem mit dem eigenen Namen Unter¬ 
zeichnetem Aufsatze dem Publicum marktschreye- 
risch anzupreisen. Aber so weit ist es leider mit 
der Literatur in Ungarn gekommen! VI. Uebcr 
die Marmarosch, im Jahre lgoi. Ein Brief von 
Norbert Purkhart. Nur wenige Reisenachrichten 
sind interessant; die meisten Bemerkungen sind 
sentimental. Auch Hr. P. sucht, wie sein Freund 
Rösler, vermeinte Kraftausdrücke anzubringen, z. B. 

59 „ brutal hadejide Magen,“ „Freund Schmal¬ 
hans“ u. s. w. VII. Lebensgeschichte des verdienst¬ 
reichen Oekonomen, Johann Friedrich Mayer, weil. 
Pfarrer zu Kupjerzcll, Aus Schlichtegrolls Nekro¬ 
log, neunter Jahrgang erster Band, mit einem Com- 
mentar zur Erbauung für unser Vaterland , und 
besonders dessen evangelische Religionslehrer von 
Rösler. Der Commentar ist belehrend. Schade, 
dass dieser interessante Aufsatz in den folgenden 
Heften nicht fortgesetzt wurde. VIII. Pesth und 
Ojeu sammt ihren Fnvirons. In Briefen an K. S. 
von F. Zweyter Brief. Die vorzüglichsten. Gassen 

und Gebäude der Stadt Pesth und einige ihrer Uro- 

gebungen werden von dem Verfasser gut geschil¬ 
dert. IX. Buchanzeige. Die Tageszeiten, in male¬ 
rischen Scenen- Darstellungen geschildert von Chr, 
Bösler und Norbert Purkhart. Eine marktschreye- 
rische Lobpreisung und Anempfehlung eines schlech¬ 
ten Werks. Da Herr Rösler der Redacteur dieses 
Heftes war, so muss der Leser mit Unwillen über 
die Unverschämtheit des Selbstlobs und über die 
Verhöhnung des Publicums erfüllt werden, wenn 
er in dieser Anzeige Folgendes liest: „Es sind 
zwar nur wenige, aber gewiss reichhaltige (?) 
Bogen; und die Schilderungen des Morgens, Mit¬ 
tags, Abends, der Nacht, die sie liefern, sind in 
der Auswahl und Zusammenstellung der vorgeführ¬ 
ten Auftritte und Situationen eben so pikant als die 
Darstellung selbst lebhaft, blühend, interessant ist. 
Ueberdiess sind sie in einem reinen , reichen (?) 
Deutsch, und in einer so wohlklingenden (?) Prosa 
geschrieben, dass wir dreist behaupten dürfen, 
Ungerns (Ungarns) deutsche Literatur habe nichts (?) 
ähnliches aufzuweisen. Ihre Verfasser kennt man 
bereits aus den ungarischen Miscellen.“ X. Gedichte 
von Norbert Purkhart, Franz von Boros, S., Ha¬ 
lizky-. Halizky’s Gedicht zeichnet sich aus. Von 
den Epigrammen des Hm. von B. ist folgendes ge¬ 
lungen. Warnung. 

Mädchen gleichen mit Recht dem foinen leckerh Gewürz«, 

Massig soy der Genuss, denn sonst vergiftet er uns. 

Dagegen wie geschmacklos folgendes Epigramm: 
ffi der sprach. 

Er litt auf seinem Gut die Eseln (Esel) nie — 

Welch Widerspruch — bey seiner Sympathie! 

Purkhart’s Gedicht ist mittelmässig und Herr S. 
schreibt in gereimter Prose, wie folgt: 

Nock kämpfen meine Sinnen 

Um die entflolinon Tage; 

Ich denke, forsche , frage 1 

Wohin verbargt ihr euch? 

Doch was ich auch mich quäle. 

Dumpf ruft es aus der Seele: 

Im Strom der Zeit zerrinnen 

Die Wünsche, Wellen gleich, u. s. w. 

Viertes Heft. I. Reise durch Bulgarien und 
Romanien. Fortsetzung und Beschluss. II. Politi¬ 
sche Abhandlung von der Theurung von Karl Georg 
Rumi, Professor der Philologie, Geschichte und Na¬ 
turwissenschaften zu Tesehen in Schlesien. Der 
Verfasser setzt die Fälle aus einander, in welchen 
die Theurung dem Staate schadet, und in welchen 
sie nicht 6clxadet. Dass die jetzige Theurung in 
Oesterreich dem Staate schade, ist unleugbar, da 
sie grösstentheils von der Ueberschwemmung de* 
Landes mit Papiergelde herrührt. III. Verzeichniss 
der vorzüglichsten Futterkräuter in der Zipser Ge¬ 
spannschaft , von Karl Georg Rumi. Der Verf, 
fuhrt an : 56 Gra6arten , 36 Futterpflanzen mit 
Schmetterlingsblumen u. s. w. IV. Die Nacht. 
Eine xnalexifehe Beschreibung, die groseentheila ge- 
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Jot.«, ist. V. Alf im Tod Akxandcr Leo,,«Id , 
rJhenogs von OedondUh, Mal ms von Cngaiu. 
Vul sentimentaler Aufsatz, der dem vorlietgehen- 
den an Gehalte nachsteht. VI. Auf den Hintritt 
meines Freundes Anton von Jaszwitz, Grossst ob¬ 
sten des Zipser Domcajiitcls. Von G. h. von L. 
fr* af Emanuel von Csaky). Eine gelungene latei- 
Sc Inschrift. VII. Ueler den Xazioutdnnger 
fNationalungar), seinen Charaktei und seine Lebens 
^ t yon Dr. Lübeck. Mit Ausnahme einiger tri- 

■ i‘ „„nd unerwiesenen Bemerkungen recht brav 
™d gründlich. Recensent thoilt folgende Stellen 
u. go /o Der Unser im Allgemeinen ist stob:; 
er’nocbt^aüf 'sehlc Krai't. Allc°.ein. Handlungen 

bezeugen dieses. Die Stellung seines Korp«r.»nd 
sein Gang haben etwas Gravitätisches, seine hucke 
Sd Imster und zeigen Herrschsucht; dem. ein ge- 
bietendes Wesen erkennt man ln seinem ganzen 
Antlitz Gefälligkeit und Freigebigkeit sind seine 
schönsten Tagenden, Grossmull, herrscht ... seiner 
leele- eine fewisse Scl.wermuth, ach.ungsw,,. di- 
.er Ernst und oft Frömmigkeit zeigt siel, in seinen 
Zügen, und Gewissenhaftigkeit leitet .In. bey allen 
Handlungen. Er Hebt die Freybeu, und behauptet 
hartni ckfg alte Gewohnheiten und Gebräuche, wähnt 
seine Nation gross, erhaben, gebildet, ehrwürdig, 
und ist daher ungerecht gegen die Nachbarn. Von 
Natur hat er die besten Anlagen und demnach sehr 
viel Empfänglichkeit für wissensehaltliche Cnltur, 

d e nicht nur von der Seite des Oberherrn, son- 
dem jetzt auch von der Nazion (Nation) verbreitet 
wird Speculationsgeist hat er nicht; seine Inrtu- 
VJ.\*nrd zu wenig durch Cultur beseelt, vielmehr 

fehlt ihm diese g^nz, wo er Klugheit, Geduld um 
Beharrlichkeit anwenden musste. S. }> „>l 
weibliche Geschlecht bey dem Nazmnalunger (Na- 
tionalungar) hat viele physische und mo rausche vor- 

f Das unerische Mädchen ist wohl gebaut, 

»ta?k und gesund. Ihr feuriges Auge entflammt 
leicht die heissen Wünsche des Juughngs, und ihr 
reoelmässioer Wuchs macht sie zur glücklichen Mut¬ 
ter beschickt. Ihre Brust ist erhaben, ihr Lasen 
“hörig gewölbt, um dom Wogen Säugling auch 
leicht die heilige zweyte Pflicht als Mutter erfüllen 

I nnn und dieses verabsäumt sie auch ausser- 
ordentlich” selten.* ^Thätigkeit und Fleiss .erhalten 
ihre Gesundheit, daher bat es auch weniger von 
dem Fluche zu befürchten, der die Gebührenden 
peinigt. Sitl.an.keit und Ehrbarkeit sind die lu¬ 
venden. die es nicht erkünstelt, die schon mit sei¬ fe" Na ..«.„lagen innig verweht sind, und die es 
sehen und sehr schwer vernachlässigt oder verleug- 

s w VIII. Etwas aber den verschiedenen 

"relativen Nuizen des Bartfelder tmd anderer Gesund- 
Zrummi, tmd'über ihre bestimmte Wirrung in be- 
ut,unten Krankheiten. In Brieten an meine Freunde 
‘ - , t vnn T) Eucher. In einem leichtsinnigen 

ll:idU"vivölcn Ton geschriebene Briefe über den Auf- 
enthalt des bereits verstorbenen I). Fächer zu Lriblau 
und Bartl'eld, worin man über den »uften und die 

AYirkungen des Gesundbrunnens schlechterdings nichts 
,Gründliches findet. Zur Bro.be folgende Steile von 
S. 54: >* Drauf wallt eine schöne Dame, daher — 
quasi in blossem Hemde — den Arm bloss bis an 
den Hals — den Hals bloss bis an die-Huite — 
Parbleu! eine gewaltsame Tentalion deine Gelehr¬ 
samkeit zu zeigen, falls sie dich fragen sollte! — 
Richtig! — Richtig! — das gibt schon ein Rissei 
einen bessern Dialog! —- „Ist das Wasser für die 
Nerven gut, Herr .Doctor ? “— „Allerdings, meine 
gnädige Frau, besonders wenn es so schöne und 
gelehrige Nerven sind, wie ich nicht zweire?“ 
— — u. s. w. Seite 56 ist ein miüelmässiges Lied¬ 
chen zum Singen beym Sauerbrunnen in Bartfeld. 
IX. JSeujahrslied. Schlecht. Fs ist durchaus pijO1- 
saisch, so wie der Anfang: 

Ein frohes, frohes neues Jahr 

In jedem, jedem Lande 

Dem, dem das Recht stets heilig ist (war), 

In jedem Amt und Stande, u. s. w. 

X. Tiecensiouen und Bilcheranzeigen. 

Fünftes Heft. I. Streif Züge durch Ungern 

(Ungarn) im Jahr igo4- ln Briefen an Herrn C. H. 
du Cressy in Genf. Von G. £. A. I. Reise von 
Neutra in und durch das Sümegber Cornitat. Sechs 
Briefe. Die mitgetheilten topographischen, ökono¬ 
mischen und botanischen Notizen sind interessant, 
der Styl anziehend. Die Reise ging von Neutra 
nach Urrneny, Keszi, wo eine schöne Schweizerey 
und ein botanischer .Garten ist, Jardoskegy, Neu¬ 
häusel, Baits, St. Peter, Almas (ein Marktflecken, 
der guten Wein erzeugt), Toiis, wo ein schöner 
Lustgarten und eine Majolika• Fabrik, Sz. György, 
May!; (ein Kloster in einer herrlichen Waldgegend), 
Szamoly, Stuhlweissenburg, Fok, Szemes, Marc- 
zaly, Böhenye, Nagy — Attad, Kaposvar, Döroscke 
einer deutschen Kolonie des Graten Hunyady mit 
gutem Wein- und Tabakbau. II. Beytrag zur Un¬ 

tersuchung über die Her wandt schuft der ungarischen 

und finnischen Sprache aus Ihre's Glossarium Suio- 

gothicum, mitgetheilt von Karl Georg Rumi. Ihre 
erzählt, dass in dem grossen nordischen Krieg .ei¬ 
nige finniändischc Soldaten nach Ungarn kamen und 
in sehr kurzer Zeit mit den Magyaren Gespräche 
führen konnten, und thcilt ein Verzeichnis finnlan- 
discher Wörter mit, die mit ungarischen gleich 
lauten und gleichbedeutend sind. S. 34 muss statt 
ehraen gelesen werden ebrekeny. III. Ueoer Franz 

Verseghy's Bemühungen um die ungarische Sprache. 

Hin. V. wird in diesem Aufsatze zu viel Weihrauch 
gestreut. Er steht unstreitig dem seligen Revai, 
seinem Gegner, nach. IV. Ucbcr den von Vedres 

vorgeschlagenen neuen Canal zur Verbindung der 

Donau und Theiss, von Tlieschedik. Ein gehalt¬ 
reicher Aufsatz. V. Die Blocksbergs höhle. Ein un¬ 
bedeutender sentimentaler, noch nicht geschlosse¬ 
ner Aufsatz. 

Die Miscellen sind durch viele Druckfehler ent¬ 
stellt, besonders die letzten zwey Hefte. 
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STAATS IVIR TJIS CHA T. 

Staatswirfhschaft von Christian Jakob Kraus, 

öffentlichem Lehrer der praktische Philosophie und der 

Kameralwissenschaften auf der Königsbergschen Universi¬ 

tät. Nach seinem Tode herausgegeben von Ilans 

VOJl A Jl e r s w a l d, geheimen Ober-Finanzrathe, Ost- 

preussischem Kammer - Präsidenten, Curator der Königs- 

bersschen Universitär, und Ritter des rothen Adlerordens. 

Königsberg, bey Nikolovius. i8°8* Erster Theil. 

XLJJ. u. 08° S. Zweyter Theil. XXIV. u. 264 S. 8* 

Dritter Theil. XXXIV. u. 386 S. Vierter Theil. 

XL. u. 351 S. (1 Thlr. 12 gr.) 

Die Vereinigung unserer denkendsten Köpfe zur 

Vorbereitung richtiger staatswirthschaftlicher Ideen, 
vmd zur liefern Begründung und vollkommenerer 
Ausbildung des Smithischen Systems,. gibt dem Men¬ 
schen- und Völkerfreunde die erfreulichsten Aussich¬ 
ten in die Zukunft. Nur auf diesem Wege mag es 
gelingen, unsere Regierungen von den verderblichen 
Grundsätzen zurück zu bringen, welche so viele 
aöoptirt zu haben scheinen; und das feindselige Sy¬ 
stem zu vertilgen, das in der Handelspolitik unserer 
europäischen Staaten herrscht, und alle Nationen in 
ihrem Streben nach Wohlstand bald mehr bald weni¬ 
ger zurück hält. — Tiefere Begründung und voll¬ 
kommenere Ausbildung des Smithischen Systems ist 
auch bey dem vor uns liegenden Werke die Haupt¬ 
tendenz"; und schon um deswillen verdient es die 
Aufmerksamkeit des Publicums , das für dergleichen 
Untersuchungen Sinn hat. Das Werk selbst entstand 
zunächst aus den Heften, welche der verdienstvolle, 
für die Wissenschaften und sein Vaterland zu frühe 
verstorbene. Kraus bey seinen Vorlesungen über die 
Staatswirthschatt vor sich hatte; jedoch nach einer 
vorausgegangenen sehr sorgfältigen Revision von Sei¬ 
ten des Verfs, — Seine ursprüngliche Idee war, hier 
alles aufzunehmen» was er in Smiths bekanntem 

Fester Hand. 

Werke für sein Vaterland Nützliches und Brauchbares 
fände, und diess durch das zu vervollständigen, was 
eigenes Nachdenken, eigene Erfahrung, und Unter¬ 
haltung mit verständigen Geschäftsmännern, ihm als 
anwendbar bestätiget hätten. Je weiter er inzwi¬ 
schen in dieser Arbeit vorrückte, je mehr klagte er 
gegen seine Freunde (auf deren wiederholtes Bitten 
er sich zur Herausgabe des Werks entschlossen hatte- 
über die Fesseln, welche er sich selbst dadurch dass 
er der Smithischen Form treu bleiben wollte, an^e 
!egt hätte, und versicherte, däss dieser Zwang sei¬ 
nem eigenen Ideengange eine unnatürliche Richtung 
gäbe, ihn nicht mit Wohlgefallen an seinem Werke 
arbeiten, und ihn fühlen Hesse, dass er nichts Fmi 
nentes leisten würde. Indessen aus Gefälligkeit se 
gen seine Freunde setzte er die Arbeit doch fort mit 
dem Vorsatze, sich bey der Ausarbeitung des ange¬ 

wandten Theils der Staatswirthschaftslehre einen 
freyern Spielraum zu verschaffen. Doch diess Ver¬ 
gnügen wurde ihm nicht zu Theil. Als er sein Werk 
bis auf den erwähnten letzten Theil beendiget hatte, 
und das Manuscript ins Reine geschrieben war, hielt 
er eine nochmalige Revision für nötbig, woran ilm 
jedoch seine zunehmende Kränklichkeit hinderte 
Nach seinem Tode fand man das rein geschriebene 
Exemplar des Manuscripts ohne Spur von einer wie¬ 
derholten Durchsicht; und über die angewandte 
Staatswirthschaft, fanden sich bloss die Vorlesungs- 
hefte. — Der Herausgeber erklärt, dass er das Ganze 
gebe, sowie es vorgefunden worden, und verdient 
schon dafür den Dank des PubJicums, unbeachtet die 
letzte Hand des Verfs. daran noch fehlt, und wenn 
er diese angelegt hätte, das Ganze unstreitig einen 
höhern Grad von Vollkommenheit erlangt° haben 
würde. ö 

Unter dem Ausdrucke Staatswirthschaft ver¬ 
steht der Verf. das, was unsere neuesten Schriftsteller 
in diesem Fache, und zwar richtiger — National¬ 
wirtschaft nennen, oder den Theil der ganzen 
Lehre, welcher die Bereicherung der Nation zur Ab¬ 
sicht hat, mit Ausschluss der Finanz wirf hwln'» 

[35] 
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Die ganze Disciplin zertheilt er in fünf Bücher. Das 
erste umfasst alles » was sich auf die Wirksamkeit 
der productiven Nationalbeschäftigung bezieht. Zum 
Gegenstand der Erörterungen des zweyten ist dasje¬ 
nige bestimmt, was sich auf die Menge der produk¬ 
tiven Arbeit einer Nation bezieht, oder auf das Ver¬ 
hältnis zwischen der Anzahl derjenigen von ihren 
Gliedern, die produktiv beschäftiget, und derAnzahl 
derer, die nicht so beschäftiget sind. In dem dritten 
Buche soll dann untersucht werden» welches der na¬ 
türliche Gang der Gewerbsamkeit sey, d. h. derje¬ 
nige, welchen sie in einem freyen Zustande der 
Dinge von selbst nimmt, und bey welchem die Fort¬ 
schritte zum Reichthum am sichersten und schnell¬ 
sten sind; verbunden mit Betrachtungen über den 
desfallsigen Gang der Dinge bey den europäischen 
Nationen, und die dabey zum Grunde liegenden Ur¬ 
sachen. Diesen Betrachtungen sollen hierauf im 
vierten Buche Erörterungen über die staatswirth- 
schaftlichen Systeme folgen» welche man bisher auf¬ 
gestellt und adoptirt hat. Worauf denn im fünften 
Buche Untersuchungen über die Anwendung der bis 
dahin entwickelten Grundsätze und Ideen, und die 
verschiedenen Einrichtungen zur Beförderung der 
einzelnen Gewerbearten, den Beschluss machen sol¬ 
len, — Aufmerksame Leser werden in diesem Plane» 
den Plan» welchen Smith in seinem Werke über 
Nationalreichthum befolgt hat, sehr leicht wieder 
finden können. Doch eben so leicht werden sie die 
Bemerkung machen können, dass durch die Darstel¬ 
lung des Verfs. die Uebersicht des Ganzen bey wei¬ 
tem mehr erleichtert ist, als bey dem Plane, den 
Smith befolgt hat. Bey Smith ist der Zusammen¬ 
hang, in welchem die bey den ersten Bücher unter 
sich stehen, bey weitem weniger ins Auge fallend, 
als bey dem Plane des Verfs.; ungeachtet es wohl 
nicht zu leugnen seyn dürfte, dass noch immer eine 
zweckmässigere Anlage des Plans möglich gewesen 
sey. Der Unterschied, welchen der Verf. zwischen 
der Wirksamkeit der produktiven Arbeit einer Na¬ 
tion und der Menge derselben macht, scheint uns we¬ 
nigstens etwas zu gesucht zu seyn. Beyde Puncte 
greifen auch immer bey weitem zu sehr in einander» 
als dass nicht häufige Anticipationen und Wiederho¬ 
lungen nöthig seyn sollten, die dem Leser die Ueber- 
eicht des Ganzen erschweren; was man auch mit 
Recht immer an dem Smithischen Werke getadelt 
hat, und wovon auch das vor uns liegende nicht 
ganz frey ist. 

Von den fünf Büchern, in welche das Ganze zer¬ 
fallen soll, enthalten die zugleich erschienenen beyden 
ersten Theile, blos das Erste; das in z\yey Abschnitte 
zerfällt: i) von der Arbeitsiheihmg, und z) von der 
Ordnung , wornach der jährliche ILrtrag der Arbeit 
eines Landes sich unter die Bewohner desselben ver¬ 
theilt. Durch die hier gelieferten Erörterungen hat 
der Verf. ganz unverkennbar vieles zur festem Be¬ 
gründung des Smithischen Systems beygetragen. Er 
hat die Smilhisehe Theorie nicht nur lichtvoller ent- 
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wickelt, sondern auch wirklich in manchen Puncten 
tiefer begründet, und im Ganzen genommen trefflich 
erläutert. Er nimmt mit Smith bloss den Ertrag der 
alljährlichen Arbeit einer Nation als den ursprüngli¬ 
chen Fonds an, aus welchem sie alljährlich sowohl 
ihre unmittelbaren Bedürfnisse bestreitet, als auch 
ihre Wirthschaftsanetalten unterhält; — worin wir 
ihm jedoch nicht bey treten können; denn hierin ist 
die Smithische Theorie offenbar zu einseitig. Es ist 
keinesweges richtig, dass eine Nation alles, was sie 
zu dem hier angegebenen doppelten Zwecke braucht, 
aus nichts anders hernehmen Könne, als aus Din¬ 
gen, welche sie entweder selbst durch ihre Arbeit 
hervorgebracht hat, oder welche sie für jene von an¬ 
dern Nationen ertauscht hat. Nicht bloss allein die 
Arbeit schafft Produkte; sondern diess thut auch die 
Natur; ungeachtet wir nicht leugnen wollen, dass 
die Erstere bey weitem mehr schallt, als die Letztere. 
Genau genommen lässt sich nicht einmal sagen, die 
Arbeit des Menschen schaffe Produkte; denn diess 
kann leicht zu irrigen Ansichten hinleiten; wie denn 
wirklich der ganze Streit über die Grenzlinie zwi¬ 
schen produktiver und unproduktiver Arbeit auf ei¬ 
ner solchen Unrechten Ansicht beruht; sondern rich¬ 
tiger würde es gesagt seyn, wenn man sich so aus¬ 
drückte : der menschliche Geist schafft Produkte 
durch die Arbeit; durch ßeine Regungen und Be¬ 
wegungen , und sein Einwirken theils auf die Natur 
selbst, theils auf die ihm von dieser als Objecte sei* 
ner Wirksamkeit gelieferten Stoffe. Wenn Smith 
und 6eine Anhänger bey der Frage: worin besteht 
der Fonds, aus welchem eine Nation ihr jährliches 
Einkommen schöpft? bloss von der Arbeit sprechen, 
ohne auch der Natur zu erwähnen; oder wenn sie 
auch dieser erwähnen, diess doch nur in so fern 
thun » als sie die Natur als ein Object betrachten, 
dem der Mensch seine Produkte durch Arbeit ab¬ 
nimmt; so haben sie offenbar unrecht. Aber darin 
haben sie recht — was auch wirklich die Grundan¬ 
sicht der Smithischen Theorie ist — dass Arbeit ei¬ 
gentlich das Moment ist, das den Preiss aller Gütet 
der Natur, wenigstens in der Regel, bestimmt; und 
dass daher, wenn von dem Preise der Produkte der 
Natur oder des menschlichen Geistes durch Arbeit 
die Rede ist» dieser Preiss keinesweges anders be¬ 
stimmt werden könne, als nach der Summe der 
Kraftäusserungen des menschlichen Geistes (der Ar¬ 
beit), wodurch Erzeugnisse der Natur in wirkliche 
Genussmiltel umgeschaffen, oder die Erzeugnisse 
selbst der Natur abgewonnen worden sind. Denn 
die Natur schafft bloss ihre Erzeugnisse als Dinge an 
eich; sie zu Gütern überhaupt, und insbesondere zu 
Gütern von Tauschwerth umzuschaffen, diess ist 
bloss die Sache des menschlichen Geistes durch Ar¬ 
beit, und bloss dieses Moment lässt sich berücksich¬ 
tigen , wenn.von der Bestimmung des Preises irgend 
eines Naturproduktes die Rede ist. Dass Smith und 
seine Anhänger bey der Lehre vom Nationaleinkom 
men immer bloss von Arbeit, als der Quelle alles 
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Einkommens, «precken, hat offenbar blos darin sei¬ 
nen Grund, dass sie das Wesen von Dingen an sich, 
und von Gütern überhaupt, und insbesondre von Gü¬ 
tern von Tauschwerth, nicht gehörig getrennt'haben, 
sondern in den Begriff jedes Produkts gleich den Be¬ 
griff von Gut undf von Gut mit Tauschwerth insbe¬ 
sondere, mit aufnehmen, und dadurch verleitet wer¬ 
den, das Moment, was eigentlich bloss nur den 
Tauschwerth der Produkte der Natur und der Arbeit 
ßchaftt, zum Momente des Schaffens (der Produktion) 
überhaupt zu machen. Dagegen haben aber auch die 
Gegner der Smithischen Theorie wieder Unrecht, 
wenn sie, wie z. B. Lauderdale und Hufeland, den 
Tauschwerth der Dinge von der auf ihre Erzeugung, 
oder vielmehr ihre Umscliaffung in Güter .von 
Tauschwerth, verwendeten Arbeit ganz unabhängig 
gemacht wissen wollen. Der letzte und erste Maass¬ 
stab des Tauschwerths aller Güter, ist Arbeit aller¬ 
dings; wenigstens in der Kegel ; ungeachtet wir kei- 
nes weges leugnen wollen, dass auch andere Umstände 
bedeutend auf ihn ein wirken können, wiewohl im¬ 
mer mehr zufälligerweise, als natürlich. Was die¬ 
sen Punct der Smithischen Theorie betrifft, — die 
der aufmerksame Beobachter im gemeinen Leben bej 
weitem mehr bestätiget finden wird, als man viel¬ 
leicht glauben mag; — was diesen Punct betrifft, so 
gebührt dem Verf. ganz unbezweifelt das Lob, dass 
er ffurch seine Untersuchungen über die Bedingun¬ 
gen des wesentlichen und namentlichen Tausch¬ 
werths der Waaren (S. 78 folg.), .die Smithische 
Theorie bedeutend ins Klare gebracht habe. Mit 
Kecht macht man Smith den Vorwrurf, seine über 
diesen Punct aufgestellte Behauptungen seyen zu 
schwankend. Dadurch , dass er zweyerley Arten von 
Arbeit, die auf die Produktion einer Sache gewandte 
Arbeit, und die Arbeit Anderer, über welche man 
durch ein Gut gebieten kann, nicht immer sorgfältig 
genug getrennt, sondern vielmehr häufig unter ein¬ 
ander geworfen hat, hat er die Auffassung des rich¬ 
tigen Gesichtspuncts erschwert, und sich jene Vor¬ 
würfe selbst zugezogen. Diesen Uebelstand aber hat 
der Verf. glücklich vermieden. Er hat nur das erste, 
und auch hier nur allein zu berücksichtigende, Mo¬ 
ment aufgefasst, und hiernach den Grundsatz aufge- 
etellt (S. 83): Der unabänderliche Maasstab des 
Werths (Preises) aller Waaren ist die Freyheit und 
Ruhe, welche aufgeopfert, und die Mühe und Be¬ 
schwerde, welche übernommen werden muss, um 
eine gegebene Arbeit zu vollbringen. Nur hätten 
wir gewünscht, dass der Verf, diess äusserst wichtige 
Theorem der Staatswirthschaftslehre mehr durchge¬ 
führt und sorgfältiger zu begründen gesucht hätte, 
als diess (S. 83 folg-) wirklich geschehen ist. Auf¬ 
merksamkeit verdienen jedoch die hier gegebenen 
Momente zur Vergleichung des Werths der verschie¬ 
denen Arbeitszweige, und ihrer Erzeugnisse, in so 
fern zur Bestimmung des Lohns der Arbeit und des 
Geldpreises der Arbeitsprodukte in verschiedenen 
Zeitperioden. 

Vorzüglich gut und richtig sind im zweyten Ab¬ 
schnitte, die Lehren von den Ursachen und Folgen 
des Steigern und Fallens des Arbeitslohns, .dea Ver- 
l.igspioiits (der Gapitalrente) und der Bodenrente 
(Grundrente) entwickelt. Was diese Entwickelun¬ 
gen, so wie überhaupt die ganze Arbeit des ’Vcrfs. 
vorzüglich auszeichnet und schätzbar macht, sind die 
eingewebten Bemerkungen über den Werth -oder Un¬ 
werth mehrerer vaterländischen Institute, und die 
Erläuterungen der meisten Behauptungen durch Bey- 
spiele aus der Geschichte der NationalWirtschaft 
von Preussen, und auch anderer deutschen Staaten. 
Eine besondere Aufmerksamkeit verdient insbeson¬ 
dere die im aweyten Thejle (S. 66 folg.) eingeschal¬ 
tete Digression über die Natur der Zünfte, ihre Ent¬ 
stellung und allmählige Ausbildung, ihre Zwecke 
und ihr Wesen, und ihren Einfluss auf den National¬ 
wohlstand. Am allermeisten aber haben uns die .Un¬ 
tersuchungen des Verfs. über die Bodenrente (Th. II. 
S. 98 folg-) gefallen; wir haben diesen Gegenstand 
noch nie so gut, so richtig, und so vollständig erör¬ 
tert gefunden, wie hier. Mit Recht unterscheidet 
der Verf. liier (S. 99) zwischen Bodenrente über¬ 
haupt, und reiner Bodenrente. Unter dem erstem 
Ausdruck versteht er, den ganzen für die Nutzung 
eines Grundstücks entrichteten, oder zu entrichten¬ 
den Werth, oder was ein Grundstück an Pacht ab¬ 
werfen würde < was Schmalz den Jahresüberschuss, 
und die französischen Financiers revenu net imposa- 
bienennen). Unter dem Zweyten hingegen wird 
dasjenige verstanden, was von diesem Pacht übrig 
bleibt nach Abzug des Herlagsprofits von .den Anstal¬ 
ten die zur Hermehrung und Erleichterung der Be¬ 
nutzung des Bodens gemacht sind {der Renten der 
Grundauslagen). Diess, was der Verf. auch echte 
Bodenrente nennt, kann nur allein ins Auge gefasst 
werden, wenn man in der Staatswirthschaft den 
Grundsatz autstellt, das Einkommen einer Natien 
bestehe aus Arbeitslohn, Capitalgewinnst und Grund¬ 
rente; denn in der Bodenrente überhaupt ist oft bey 
weitem mehr Gapitalrente begriffen, als eigentliche 
Grundrente; bey vielen Grundstückenist es die Ga- 
pitalrente allein, welche in den Calcul aufgenom¬ 
men werden kann; denn vom Pachte manches 
Grundstücks bleibt nach Abzug der Zinsen der 
Grundauslagen gar keine echte Bodenrente übrig. Die 
eigentliche (echte) Grundrente ist, wie sie der Verf. 
sehr richtig schildert, eigentlich ein Monopolien- 
preis, gezahlt vom Benutzer des Grundeigenthums, 
dem Grundeigentümer, dessen Steigen und Fallen 
nach ganz andern Grundsätzen beurtheilt werden 
muss, als nach denjenigen, worauf das Steigen und 
Fallen der Gapitalrente zu beurteilen ist. Die Bo¬ 
denrente entspringt aus dem Naturfonds (der produk¬ 
tiven Kraft der Natur, unabhängig vom GeisLe des 
Menschen); die Gapitalrente, oder, wie sie der 
Vert. nennt, der Profit, entspringt aus der Benu¬ 
tzung von Verlag (Gapitalen). Die Quelle des Pro¬ 
fits, der Verlag, ist Menschenwerk; ein Resultat 
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von Arbeit; ein Produkt der schaffenden Kraft des 
menschlichen Geistes, dessen sich dieser bedient, 
um sich weitere Aeusserungen seiner produktiven 
Kraft zu erleichtern. Die Quelle der echten Rente, 
der. Naturfonds oder Boden mit seinen Substanzen 
und Kräften, ist ein unserm Geschlechte zum Ge¬ 
brauch verliehenes Gottesgeschenk, und vor aller 
Arbeit ursprünnglich vorhanden. Daher hat aber 
auch die Bodenrente natürliche Gränzen, der Pro¬ 
fit (die Capitalrente) aber nicht. Eines Landes Ver¬ 
lag —- bemerkt der Verf. (S. 105) sehr richtig, — 
ist seinem Total nach einer unbestimmbaren Zu¬ 
nahme sowohl als Abnahme, und seinen Theilen 
nach einer unbestimmbaren Anwendung fähig; we¬ 
der an diesen noch an jenen Ort gebunden, kann 
viel davon aus dem Lande nach der Fremde ge¬ 
ben, und aus der Fremde nach dem Lande kom¬ 
men. Der Naturfonds einer Nation hingegen ist 
für sie» wenn man den Flerrenlosen Ocean aus¬ 
nimmt, begränzt durch den Umfang des Staatsge¬ 
bietes; ist den möglichen Nutzungen nach mehr 
oder weniger beschränkt durch seine ursprüngliche 
Beschaffenheit, und bleibt im Ganzen genommen 
immer derselbe. Nur durch Zunahme der Bevöl¬ 
kerung und Vervollkommnung der Communication 
kann die echte Grundrente steigen, während des¬ 
sen dass der Verlagsprofit dabey häufig fallen kann. 
— Lesenswerth sind die Bemerkungen des Verfs. 
über die Verschiedenheit der Produkte, welche 
Grundrente gewähren können; über ihren Einfluss 
auf das Quantum dieser Rente, und die Preise der 
einzelnen Produkte des Bodens unter sich selbst. 
Am meisten hängt, wie der Verf, zeigt, der Be¬ 
trag der Grundrente immer von der Tauglichkeit 
des Grundes und Bodens zur Produktion von Haupt- 
nahrungsmitteln für seine Bewohner ab. Ganz ge- 
nugthuend ist auch die Richtigkeit der (S. 36) auf¬ 
gestellten Bemerkung nachgewiesen: So lange in 
zwey gleich fruchtbaren Ländern einerley Gewächs 
den Hauptnahrungsartikel ausmacht, ist der Ertrag 
der Bodenrente in beyden vom gemeinen Lande 
derselbe, mag auch das Eine noch so kostbare Pro¬ 
dukte erzeugen. Hat dagegen ein Land ein Ge¬ 
wächs, das auf dem gemeinsten Boden bey glei¬ 
cher Cultur mehr Nahrung liefert, so steht in die¬ 
sem die Bodenrente nothwendig höher. — Nicht 
ganz richtig scheint uns aber die vom Vf. (S. 141 
folg.) aufgestellte Behauptung zu seyn: solche Pro¬ 
dukte, welche Nahrungsmittel seyn können, seyen 
nicht nur die ursprüngliche Quelle von Rente, son¬ 
dern jedes andere Produkt, das naebgehends Rente 
gibt, leite auch denjenigen Thcil seines Werths, 
der in Rente besteht, davon her, dass die Arbeits¬ 
kräfte angewandt auf das Hervorbringen von Nah¬ 
rung mittelst der zunehmenden Bodencullur an 
Wirksamkeit zunehmen, und sonach eine immer 
grössere Masse von Nahrung liefern. Der Tausch¬ 
werth aller Produkte der Natur beruht bloss dar¬ 
auf, dass sie Mittel zur Befriedigung irgend eines 

menschliehen Bedürfnisses sind, und dass sie der 
menschliche Geist als solche Mittel anerkennt; er 
beruht keinesweges bloss auf ihrer Tauglichkeit 
zur menschlichen Nahrung allein; und haben sie 
einen von dieser letztem Tauglichkeit unabhängi¬ 
gen Werth, so muss der Boden, der sie erzeugt, 
durch ihre Erzeugung eben so gut eine Rente ge¬ 
währen können, als der Boden, worauf Produkte 
erzeugt werden, dienlich zur menschlichen Nah¬ 
rung. Als ein vom Wertlie der Produkte der letz¬ 
tem Art bloss abgeleiteter Werth lässt sich der 
Werth der Produkte der erstem Art auf keinen 
Fall betrachten, ungeachtet wir nicht leugnen wol¬ 
len, dass der Werth der Produkte der letztem Art 
sich bedeutend erhöhen kann, wenn die Natur 
oder menschliche Kunst für das Daseyn von Pro¬ 
dukten der erstem Art gesorgt hat, und die Pro¬ 
ducenten von Nahrungsmitteln sie in den Kreis ih¬ 
rer Bedürfnisse mit aufnehmen, und sie gegen die 
Ueberschiisse ihrer Produktion einzutauschen su¬ 
chen. Der Verf. hat zwar ganz Recht, wenn er 
sagt: eines Landes Volksmenge richtet sich nicht 
nach der Menge von Materialien zur Kleidung, 
Wohnung und anderm Behuf, sondern nach der 
Menge der Nahrungsmittel, Avelche es hervorbringt. 
Aber daraus folgt noch bey weitem nicht, dass 
Produkte bloss tauglich zur Kleidung, Wohnung 
und anderm Behuf ausser der Nahrung keinen selbst¬ 
ständigen Werth haben, sondern einen bloss abge¬ 
leiteten, von dem Werthe der Produkte tauglich 
zur menschlichen Nahrung; sondern es folgt dar¬ 
aus weiter nicht«, als dass der Werth von Produk¬ 
ten der erstem Art sich erhöhen könne, wenn die 
Volksmenge steigt. So lange ein Land nicht ganz 
menschenleer ist, werden immer auch jene Mate¬ 
rialien einigen Werth haben, vorausgesetzt, dass 
man sie als Mittel zur Befriedigung menschlicher 
Bedürfnisse anerkennt. Holz, Wolle u. dgl., wel¬ 
che man nicht selbst brauchen oder an andere ver¬ 
tauschen kann, haben freylich keinen Werth: aber 
eben so wenig Werth hat Getraide, das der Besi¬ 
tzer nicht selbst braucht, oder an andere nicht ab¬ 
setzen kann. Erkennt aber jemand Holz, Wolle 
u. s. W. als ein Ding an, tauglich zu irgend einem 
Zwecke, so hat es Werth, eben so gut als Getraide, 
das er unter die Kategorie der Mittel tauglich für 
ßeine Zwecke aufgenommen hat; jedoch aber auch 
bloss um der Anerkennung seiner Tauglichkeit wil¬ 
len, und unabhängig vom Werthe des Getraides. — 
Was der Verf. ausserdem über den Werth solcher 
Naturprodukte,, welche keine Nahrungsmittel sind, 
und über die Gründe des Steigens und Fallens die¬ 
ses Werths, sagt, erkennen wir als vollkommen 
richtig an. Insbesondere sind wir ganz mit den 
Grundsätzen einverstanden, welche er über die Ver¬ 
änderungen in dem Verhältnisse zwischen den ge¬ 
genseitigen Sachwerihen der verschiedenen Natur¬ 
produkte bey zunehmender Bodencultar (Th. II. S. 
167 folg.) aufstellt. Vorzüglich interessant sind 
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seine Bemerkungen über die Ursachen des Steigen» 
und Fallens der Preise der Metalle; besonders der ed¬ 
lem. Seine Untersuchungen über das Verhältnis» 
zwischen der Bodencultur und dem Werth der Me¬ 
talle führen zu folgenden, nach unserer Ueberzeu- 
gung ganz richtigen, Resultaten (S. 24°): Uer nie¬ 
drige Geldpreis von Korn und Feilechaften überhaupt, 
oder anders gesagt, der hohe Tauschwerth der Me¬ 
talle, welchen manche Schriftsteller als ein Merkmal 
von der Armuth und Uncultur des Landes, um die 
Zeit, wo er Statt fand, zu betrachten scheinen, ist 
davon kein Merkmal. Er beweiset weiter nichts, 
als die Unergiebigkeit der Minen, welche zu jener 
Zeit die Handelswelt mit Metall versorgten ; Armuth 
und Uncultur aber beweiset er nicht. Denn eine 
arme Nation, so wie sie nicht vermag, mehr Metall 
zu kaufen, als eine reiche; so vermag sie auch nicht 
dafür mehr zu geben, und der Werth des Metalls 
kann daher nicht wohl höher in einem Lande seyn, 
wenn es schlecht angebaut und arm, als wenn es 
wohl cultivirt und reich ist. Der im Verhältnisse 
zum Geldpreise des Korns niedrige Geldpreis von ei¬ 
nigen hesondern Artikeln hingegen, wie von Schlacht¬ 
vieh, Geflügel, Wildpret u. dgl., ist ein entscheiden¬ 
des Merkmahl von der Uncultur und Armuth des 
Landes, in welchem er Statt findet. Er beweiset 
klar, erstens den grossen Ueberfluss dieser Dinge im 
Vcrbältniss zum Korn; folglich den grossen Umfang 
von Land, das ihnen überlassen ist, im Verhältniss 
zu dem, welches Korn trägt; und zweytens dass jener 
Boden, der einen so werthlosen Ertrag liefert, einen 
sehr geringen Werth im Verhältniss zum Kornboden, 
oder dass dieser einen sehr hohen Werth im Verhält¬ 
nisse zu jenem hat; dass folglich nur ein sehr kleiner 
Theil des Landes angebauet, Verlag und Bevölkerung 
schwach, und die Nation noch in der Kindheit ist. 
Die zunehmende Ergiebigkeit der Gold- und Silber- 
minen, oder das Sinken des Metallwerths ist, an sich 
betrachtet, kein Beförderungsmittel der Bodencultur 
und Begüterung; so wie die zunehmende Unfrucht¬ 
barkeit jener Minen, oder das Steigen des Metall¬ 
werths, an sich kein Hinderniss der Cultur und Be¬ 
güterung ist. Seit der Entdeckung der Amerikani¬ 
schen Minen hat zwar Europens Anbau und Wohl¬ 
stand sich ungemein vermehrt, und zugleich hat 
auch der Metallwerth sich nach und nach vermin¬ 
dert. Aber diese beyden Ereignisse rühren jedes 
von einer ganz verschiedenen Ursache her, und ste¬ 
hen an sich mit einander kaum in irgend einem na¬ 
türlichen Zusammenhänge. Das letztere ist eine 
Folge vom reinen Zufalle, der Gold - und Silbermi¬ 
nen entdecken Hess, reicher, als alle, welche man 
je zuvor gekannt hatte. Das Erstere ist eine Folge 
davon, dass in einem grossen Theile Europens das 
Feudalsystem aufgelöset und eine solche Staatsver¬ 
waltung eingeführt ward, welche der Industrie die 
einzige Aufmerksamkeit, deren sie bedarf, eine leid¬ 
liche Sicherheit in Hinsicht auf den Genuss der 
Früchte ihres Fleisses, gewährte. Wo diese Sicher- 

ö** 

heit nicht eintrat, »ey es, weil das Feudalsystem 
blieb, oder weil kein besseres System an dessen 
Stelle trat, da hoben sich auch Industrie, Cultur 
und Begüterung nicht empor. 

Im 3. Theile entwickelt der Vf. zuerst die äusserti 
Bedingungen des Nationalreichthums, — die Lehr* 
vom Verlag, wovon zunächst das Quantum der im 
Lande verrichteten Arbeit abhängt; und dann prüft 
er im vierteil Theile, nach der von Smith befolgten 
Ordnung , die verschiedenen Systeme der Staats- 
wirthschaft, welche die Verschiedenheit des Ganges 
der Bereicherung in verschiedenen Zeitaltern und 
Nationen veranlasst hat. Die Theorie des Industrie¬ 
systems, das der Verf. in seiner vollen Klarheit dar¬ 
zustellen sucht, hat auch bey den hier behandelten 
Materien durch seine Bearbeitung an Klarheit, Con- 
sequenz, Vollständigkeit und Festigkeit bedeutend 
gewonnen. Auch die beyden letztem Theile ent¬ 
halten einen reichen Schatz an trefflichen Bemerkun¬ 
gen, besonders für die Anwendung. Mit nicht ge¬ 
meiner Sorgfalt ist vorzüglich im ersten Abschnitte 
des dritten Theile der Begriff und das Wesen vom 
Capitale entwickelt, worüber in unsern meisten 
Lehrbüchern noch immer so manche Dunkelheit 
herrscht. Doch haben uns die Erörterung*-. > 
Verfs. nicht ganz befriediget. — Sehr rieh•: 
zwar der Unterschied, den er (S. 5) zwischen Kul¬ 
turfonds und Verlag macht; und auch gegen 0.0 

Eintheilung des Verlags in Verbrauchsvonath (das¬ 
jenige, was seinem Besitzer unmittelbar zur Befrie¬ 
digung seiner Bedürfnisse dient) und Capital (das- 
jenige, was seinem Besitzer seiner Absicht nach eia 
Einkommen bringen soll) wollen wir nichts einwen¬ 
den. Aber darin sind wir nicht mit dem Verf. ein¬ 
verstanden, dass (S. 5) dem Naturfonds blos das¬ 
jenige zugetheilt werden müsse, „was die Natur für 
ßich allein den Einwohnern eines Landes an Grund 
und Boden, und allem, was über und in demselben, 
und den dazu gehörigen als den freyen Gewässern 
darbeut.“ Diese Zeichnung der Grenzen des Natur¬ 
fonds ist zwar dfe gewöhnliche; allein sie ist offen¬ 
bar zu enge. Zum Naturfonds gehören ausser den 
hier angegebenen physischen Gütern auch gewiss 
noch die geistigen Kräfte der Nation, deren Wirk¬ 
samkeit in den meisten Fällen erst dem physischen 
Fonds seine Schätze abgewinnen muss. Nicht mit 
liecht werden diese Kräfte vom Verf. (S. 23) als ein 
stehendes Capital persönlicher Art betrachtet, 
und dem Capitale zugetheilt. Ihn scheint der Um¬ 
stand irre geführt zu haben, dass die Erwerbung der 
nutzbaren Geschicklichkeiten der Einwohner eine* 
Landes oder der Glieder einer Gesellschaft ihren Be¬ 
sitzern gewöhnlich mancherky Aufwand verursacht, 
und dass zu dem Ende nicht unbedeutende Capitale 
erforderlich sind. Aber diese, genau betrachtet blo* 
zufälligen, Umstände können die Natur der Sache kei- 
n^sweges ändern. So wenig man ein Grundstück, da» 
sein Besitzer mit mancherlei Aufwand an Capitalen 
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ito ff>^. «*Mpfel.kCTZustan3 gesetzt hat, zu dessen Ca- 
liMleol®chnenhann; so wenig können die veredelten 
Öe»s»esfcrä6te eine, Nation zu ihrem Capitalvermogen 
«ereehnel werden, gesetzt auch ihre Erwerbung sollte 
ihren Besitzern noch so bedeutende Capital« geko¬ 
stet haben. Das Wesen und der «igenthumhche Cha¬ 
rakter des Capitals, oder nach der Sprache des Verfs., 
Verlags, besteht nach seiner eigenen Darstellung, in 
einemVorralhe von wirklich vorhandenen (und nicht 
blos als vorhanden gedachten) Erzeugnissen der Na¬ 
tur «der Produkten der Ehatigkeit des mensch- 
llehen Geistes bestimmt, oder doch wenigstens taug¬ 

eh zur Beförderung menschlicher Zwecke; oder, 

wie’sich der Verf. (S. 5) - wiewohl weniger rieh- 
th, _ ausdrückt, in Vorräthen .von Sachen und An¬ 

stalten aller Art, .welche durch Menschenarbe.t er- 
tlU verfertiget, gesammelt, zu Stande gebracht 

*£", ,o fern eie irgend «inen Gebrauch gewahren, 
oder’«inen Tauschwerth haben Was zum Capitale 
gerechnet werden soll, .muss also durch eine Wirk- 
8„ der produktiven Kräfte, der Natur oder des 
menschliche,fGeis.es, bereite geschaffen und noch 

wfklich .vorhanden seyn. Und nichts .als Verwir¬ 
rung muss es erzeugen, wenn man die produktive 
Kraft, die jenen Erzeugnissen ihr g««7n gb. -Ibs 
mit zu den Produkten zahlt, Reiche durch sie öe 

wurden- — ein Fall,-der wirklich vorhan¬ 
den ist, wenn man die geistigen Vorzüge und die 
besondern Geschicklichkeiten “ 
ihrem Capitale rechnet; eben so gut vvurde man auch 
den Grund und Boden, den sie bewohnt, unter diese 

KategoTÜ mit aufnehmen müssen; was wrrkl.ch 
auch mehrere Schriftsteller gethan haben. 

An diese Erinnerung .gegen die Begriffe des Vf«. 

von Namrfonds reiht sich noch eine zweyte, betreff 
!cn, ,! ne ijeen über das Verhältnis des umlau fen- 
fndrmitals zum stehenden, und zum Verbrauchs- 

den C . Nach seiner Meynung stammt 

fdes stehend; Capital ursprünglich von einem um- 

4) -kom¬ 
men ursprünglich von einem umlaufenden Capita]e 
her welche! sowohl die Materialien, Woraus sie 
verfertiget werde.., als den Unterhalt der Werk- 
ieute, die solche verfertigen, liefert. Auch crioi- 
dem sie unablässig zu ihrer Ausbesserung und Er- 
haUun« ein Capital von derselben Art Sogar wenn 
ein Landmann auf eigenem Boden Materialien zu 
Wirtschaftsgebäuden, zu Ackergeräte und zu man¬ 
chen Meliorationskosten besitzt, vermag er doch 
nur mittelst eines umlaufenden Capitals sie zu den 
erwähnten Bestimmungen anzuwenden. “ Für man¬ 

che Fälle, vielleicht für die meisten, mag diese An- 
sicht passen; aber bey weitem nicht für alle. Am 
weniesten lässt sich um deswillen sagen, )edes ste¬ 
hende Capital stamme ursprünglich von c.nem „m- 

laufenden ab. Es gibt viele, «ehr viele, Fälle, wo 
die Erzeugnisse der Produktivkraft der Natur oder 
des menschlichen Geistes , aus der Hand ihres 
Schöpfers geradezu in den Verbrauchsvorrath über¬ 
gehen, also weder dem umlaufenden Capitale zu¬ 
geeignet werden können , noch dem stehenden. 
Und nicht minder häufig sind die Fälle, wo diese 
Produkte sofort dem stehenden Capitale zufallen. 
.Nach der eigenen Erklärung des Verfs. (S. 12) be¬ 
steht der ■eigentümliche Charakter des umlaufen¬ 
den Capitals darin, dass es «einem Besitzer nicht 
eher ein Einkommen oder einen Profit verscliaft, 
als bis es aus seinen Händen geht, und in einer 
andern Gestalt wieder in seinen Besitz kommt- 
Aber tritt wohl dieser Fall ein, wenn ein Land¬ 
mann zu seinen Acke/geräthen oder zu seinen 
Wirtschaftsgebäuden Holz verwendet, das er auf 
«einen .eigenem Grund .und Boden gezogen, selbst 
gefällt, behauen, und zum nöthigen Gebrauche zu 
geschickt hat ? Und was von einem Individuum 
gilt, gilt auch ,von ganzen Nationen, und noch da¬ 
zu :von diesen noch viel mehr, als von jJenem; 
denn der .Kreise des umlaufenden Capitals verengert 
sich mit der Zusammenziehung mehrerer Indivi¬ 
duen auf eine oder mehrere moralische Personen 
im ganz gleichen Verhältnisse. Manches Capital, 
das in der Hand eines Individuums als ein 
-umlaufendes Capital erscheint , erscheint in der 
Hand der Nation blos als ein stehendes; wie z. B. 
selbst das von einem Volke für den inländischen 
Verkehr bestimmte Geld (Münze). Alle Capitale 
stammen übrigens von den Erzeugnissen ab, wo¬ 
mit die Natur oder der menschliche Geist die 
Menschheit beschenkt; und je nachdem der Be¬ 
sitzer dieser Erzeugnisse sie zu seinem unmittel¬ 
baren Verbrauche, oder als Werkzeuge zur Belebung, 
Beförderung oder Erleichterung der Wirksamkeit 
der Produktivkraft seines Geistes bestimmt, fallen 
sie entweder seinem Verbrauchsvorrathe anheim, 
oder seinem Capitale (in dem Sinne, wie der Verf. 
diesen Ausdruck nimmt). Bestimmt er sie zu un- 

mittelbaren Werkzeugen der Wirksamkeit der Pro* 
duktivkraft seines Geistes, so gehören sie unter die 
Kategorie der stehenden Capitale. Bestimmt er sie 
hingegen zu blos mittelbaren Werkzeugen jener 
Wirksamkeit, oder deutlicher, blos zur Einwir¬ 
kung auf die Belebung einer ihm nicht eigentüm¬ 
lichen Produktivkraft, so müssen eie unter die Ka¬ 
tegorie der umlaufenden Capitale subsumirt wer¬ 
den. — Doch darf, was wir bereits bey einer an¬ 
dern Gelegenheit erinnert haben, bey der Lebre 
vom Capitale nie übersehen werden, dass Capitale 
sich auf keinen Fall als Wesen betrachten lassen, 
die, vermöge einer in ihnen ruhenden eigenen Pro¬ 
duktivkraft Güter schaffen; sondern dass sie durch¬ 
aus nichts mehr und nichts weniger sind , als 
Werkzeuge in der Hand des menschlichen Geistes 
zur Belebung, Beförderung und Erleichterung der 
ihm eigentümlichen schaffenden Kraft. 
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Sehr richtig sind die Bemerkungen des Verfs. 
(S. 58 folg.) über, das Wesen des Metallgeldes und 
über die Unzulässigkeit der Aufnahme desselben in 
den Calcul bey der Berechnung des reinen Ein¬ 
kommens. Doch hat er sich seine Erörterungen 
dadurch etwas erschwert, dass er das Geld (Münze) 
als einen Theil des umlaufenden National - Capitals 
betrachtet, was es doch wirklich nicht ist. Wie 
er (S. 40) sehr treffend bemerkt, ist das in einem 
Staate vorhandene Geld nichts weiter, als „das 
grosse Räderwerk, welches die Güter in einer Ge¬ 
sellschaft umsetzen hilft. “ Aber wenn es nichts 
weiter als diess ist, so kann es doch gewiss unter 
keine andere Kategorie subsumirt wrerden, als un¬ 
ter die der Maschinen, deren sich der menschliche 
Geist bedient, um seiner Produktivkraft die vol- 
leste Wirkung zu verschaffen, und bey dieser Sub¬ 
sumtion fällt es denn, wie alle Maschinen, bloa 
dem stehenden Capitale anheim. Aus diesem Ge- 
eichtspuncte aber Geld betrachtet, erscheint es höchst 
klar, wie unsinnig die Verehrung sey, welche die 
Anhänger des Mercantilsystems dem Gelde, ihrem 
Götzen, erweisen, und welcher Einfluss wohl von 
der Vermehrung der Geldmasse einer Nation auf 
ihren Wohlstand zu erwarten ist. Lauderdale hat 
wirklich nicht ganz Unrecht, wenn er von dem 
englischen Staatsschuldentilgungsfonds für den eng¬ 
lischen Nationalreichthnm eher nachtheilige Folgen 
fürchtet, als Vortheile erwartet, Bey der möglichst 
grössten Vermehrung der Maschinen, welche eine 
Fabrik bedarf, bleibt dennoch ihr Ertrag immer 
derselbe, wenn die Kraft, welche die Maschinen 
in Bewegung setzt, nicht mit der Vervielfältigung 
der Letztem in gleichem Verhältnisse steigt. Da» 
stärkste Geldcapital gewährt keine Rente, wenn es 
ausser dem menschlichen Veikehre bleibt. Steigt 
der Verkehr nicht mit der steigenden Geldmasse in 
gleichem Verhältnisse, so ist die Vermehrung der 
Geldmasse völlig unnütz. In den Gütern, welche 
ein Volk durch sie umsetzt, besteht sein Einkom¬ 
men; nicht in dem Räderwerk, das den Umsatz 
befördert. Das Gold- und Silbergeld, welches in 
einem Lande umläuft, und den Ertrag des Bodens 
und der Arbeit seiner Bewohner jährlich umsetzen 
und unter diese vertbeilen hilft, ist, nach der ei¬ 
genen Erklärung des Verfs. (S. 63), ein gänzlich 
todter Verlag, der zwar einen sehr schätzbaren 
Theil des Landes - Capitals ausmacht, aber doch 
dem Lande durchaus nichts einbringt. Das in ei¬ 
nem Lande umlaufende Gold und Silber gleicht, 
nach einer sehr witzigen und treffenden Bemerkung 
des Verfs., einer Heerstrasse, die alles Gras und 
Getraide des Landes in Umlauf und Markt bringen 
hilft, selbst aber auch nicht einen ehizigen Halm 
von beyden erzeugt. Und um die Vergleichung fort¬ 
zusetzen — eben so wenig als die Vermehrung der 
Heerstrasscn von fünf auf zwanzig, da, wo die fünf 
6chon ausreichend sind, den Umlauf auf das Vier¬ 
fache erhöhen werden, wird ihn auch die Vermeh¬ 
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rung der Geldmasse befördern, wenn durch eine 
solche Manipulation, die in einem Staate vorhan¬ 
dene Geldmasse von fünf auf zwanzig Millionen 
gebracht wird. Nur ein Umstand ist es, der einer 
solchen Vermehrung des Geldcäpitals einer Nation 
Einfluss auf die Beförderung ihres Wohlstandes ver¬ 
schaffen könnte; nemlich die Möglichkeit, die vor¬ 
handene Geldmasse in Güter umschaffen zu kön¬ 
nen, bestimmt zu einem andern Gebrauche, als 
dem, wozu das Geld, nach seinem ursprünglichen 
und eigentlichen Wesen bestimmt ist; oder deut¬ 
licher die Möglichkeit das Geld als pP'aare gebrau¬ 
chen zu können; — was wahrscheinlich die An¬ 
hänger des Mercantilsystems bestimmt haben mag, 
dem Gelde den Werth beyzulegen, den es in ihren 
Augen hat. Doch wirkt das Geld dasjenige, was 
sich in dieser Beziehung von seinem Besitze er¬ 
warten lässt, nicht als ein Medium zur Beförde¬ 
rung des Umtausches der Güter; nicht als das Rad, 
welches das Circulationsgetriebe in Bewegung setzt; 
sondern als eine Substanz, in der auch noch in 
anderer Beziehung das Wesen eines Gutes erkenn¬ 
bar ist. Die Geldmasse wirkt hier nicht als Geld, 
sondern als Metall, und durch die dem Metall 
anhängendc Tauglichkeit für menschliche Zwecke. 
Hat die vorhandene Geldmasse diese Eigenschaft 
nicht, was bey dem Papiergelde der Fall ist, oder 
wäre es vielleicht verboten, der Geldmasse z. B. 
durch Einsclimelzung der Münzen, eine Tauglich¬ 
keit für andere Zwecke anzueignen, so muss das, 
was wir vorhin von der Unzweckmässigkeit einer 
Vermehrung derselben über ihren zur Beförderung 
des Umlaufs der Güterraasse nöthigen Bedarf, und 
von der Unwirksamkeit dieser Vermehrung auf den 
Wohlstand einer Nation gesagt haben, unbedingt 
cintreten. Und in dieser Hinsicht verdient dasje¬ 
nige allen Beyfall , was der Verf. (S. 74 folg-) über 
das Maximum sagt, bis auf welches das Papiergeld 
eines Landes ohne Nachtheil vermehrt werden kann. 
Die Summe des gesammten Papiergeldes, welches 
in einem Lande sonder Anstoss umlaufen kann, 
kann, nach seiner richtigen Bemerkung (S. 75) nie 
grösser seyn, als der Werth des Goldes oder Silbers 
(der Metallmünze), dessen Stelle sie vertritt, oder 
welcher daselbst umlaufen würde, wenn kein Pa¬ 
piergeld vorhanden wäre. Bleibt die Summe des 
in Umlauf gesetzten Papiergeldes innerhalb dieser 
Grenze, so kann es keines der Uebel erzeugen, 
welche man ihm gewöhnlich zur Last legt. E« 
wird weder das Gold und Silher in einer starkem 
Quantität aus dem Lande treiben, als der Verkehr 
der Nation mit dem Auslande erfordert; noch im 
Inlande den Geldpreiss der Waaren erhöhen, was 
man gewöhnlich von seinem Umlaufe fürchtet. 

Ganz befriedigend sind die Erörterungen de« 
Verfs. über die Wirkungen, welche die verschie¬ 
dene Grösse des Nationalcapitals hervorbringt, \vo- 
mit er sich im zweyten Abschnitte beschäftiget. 
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Vorzüglich interessant für uns war insbesondere'- 
die Beantwortung der hier (S. 156) aufgeworfenen 
Frage: ob eine Nation durch Unverstand oder Ver- 
«chwendung ihrer einzelnen Glieder verarmen kön¬ 
ne ? Der Verf. verneint eie mit Recht; und die 
Gründe» aus welchen er sie verneint, verdienen 
die Aufmerksamkeit aller Regierungen, welche den 
allgemeinen Wohlstand ihrer Unterthanen erzwingen 
wollen, und ihm dadurch bey weitem empfind¬ 
licher schaden, als alle die einzelnen Individuen, 
welche ihre Gütervorräthe nicht ganz so zweck¬ 
mässig benutzen, wie sie solche etwa benutzen 
konnten. In einer nur einigermassen beträchtlichen 
Nation wird die Verschwendung und Unklugheit 
Einiger allemal durch die sparsame und vernünftige 
Wirthschaft Anderer über und über ersetzt. Das 
den Menschen angeborne Streben nach Verbesserung 
ihres Zustandes, das sie vom Mutterleibe bis zum 
Grabe nicht verlässt, treibt sie von selbst zum Spa¬ 
ren ; und was hier die Natur wirkt, vermögen 
keine Luxußgesetze zu wirken, die de.r Verschwen¬ 
dung Einhalt thun sollen» 

Am reichhaltigsten an treflichen und beherzi- 
gungswerthen Bemerkungen ist übrigens der dritte 
Abschnitt, von den Folgen, welche für das Natio¬ 
nalvermögen aus der verschiedenen Anwendung der 
Capitale entspringen (S. £oß folg.). Die erste Stelle 
wird hier der Anlegung der Capitale . auf den 
JLandwirthschaftsbetrieb eingeräumt. Die zweyte 
erhält die Anwendung derselben auf Manufakturen; 
die dritte, die auf Grosshandel; und die vierte 
und letzte, die auf Kleinhandel; — eine Rangord¬ 
nung, welche ganz der Natur der Sache gemäss ist. 
Das auf Landwirth&chaft gewandte Capital setzt 
nicht nur eine grössere Quantität hervorbringender 
Arbeit in Bewegung, als ein Gleiches auf Manu¬ 
fakturen verwendetes Capital; sondern nach Ver¬ 
hältnis der' gleichen Quantität Arbeit, welche es 
beschäftiget, vermehrt es auch den gesammten 
Wirtbschaftsertrag der Nation, das reelle Vermögen 
und Einkommen der Landesbewohner, um einen 
bey weitem grossem Werth. Bey Manufakturen 
und Handel erscheint die produktive Kraft des 
menschlichen Geistes blos isolirt; bey der Land¬ 
wirtschaft hingegen sind es Natur und Geist, 
welche gemeinschaftlich wirken, und sich wech¬ 
selseitig unterstützen; was denn die Kraft beyder 
unendlich erhöht, und durch diesen Verein der 
Landwirtschaft unter allen Gewerben den Vor¬ 
zug gibt , den ihr Ser Verf. mit Recht einge¬ 
räumt hat. Mit allem Rechte empfiehlt er daher 
be}r der Entwickelung der Maximen, welche eine 
Regierung bey ihrer Tbätigkeit für die Leitung der 
Gewerbe zu befolgen hat (S. £.35 folg-), vorzügliche 
Begünstigung der Land wirthschaft. Die Richtigkeit 
seines Raisonnements iib6r die Vortheile, welche 
für den Naiionalwohlstand ans dieser Begünstigung 
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ZU erwarten sind, werden an dem Beyspiele des 
Nordamerikanischen Freystaates sehr gilt gezeigt. 
Es ist wirklich auffallend, wie so viele Regierun¬ 
gen die natürliche Ordnung der Dinge so lange 
verkennen konnten ; wie sie durch übertriebene 
Begünstigung des Handels und der Fabriken ihrem 
Nationalcapitale und seiner Anwendung jene wider¬ 
natürliche Richtung geben konnten, die diese bey- 
nahe überall wirklich genommen hat. Nur aus der 
Geschichte der politischen Verhältnisse unserer Staa¬ 
ten lässt sich diese Erscheinung erklären ; ungeach¬ 
tet es selbst nach den scharfsinnigen Erörterungen 
des Verfs. über den verschiedenen Gang der Berei¬ 
cherung bey verschiedenen Nationen (S. £5£ folg.) 
noch immer ein Rätbecl bleibt, wie man so lange 
die natürliche Ordnung der Dinge übersehen, und 
noch selbst in unsern Tagen von Seiten der aufge¬ 
klärtesten Regierung bey weitem mehr Aufmerksam¬ 
keit auf den Flor des Handels und der Manufaktu¬ 
ren verwenden konnte, als auf den Flor der Land- 
wirrksekaft, der Urquelle alles Nationalwohlstan¬ 
des. Das Capital, welches im Lande durch Handel 
und Manufakturen erwirbt, ist ihm gesichert, so 
lange nicht ein Theil davon auf Verbesserung und 
Anbau seines Bodens gelegt ist. Der Kaufmann und 
Manufacturist gehört nach der Natur seines Gewer¬ 
bes der ganzen Welt an; der Grundeigenthümer 
aber kettet sein Grundeigenthum an den Staat, des¬ 
sen Grund und Boden er bewohnt. Einen Kauf¬ 
mann und Manufakturist (doch dem erstem noch 
immer weniger als dem letztem) gilt es grössten- 
theils gleich, von welchem Orte aus er sein Ge¬ 
werbe betreibt, und ein geringer Verdruss kann ihn 
veranlassen, sein Capital, und zugleich damit auch 
allen Gewerbfleiss, welchen es unterhielt, aus einem 
Lande in ein anderes zu versetzen. Kein Theil die¬ 
ses Capitals gehört eher einem gewissen Lande, bis 
es in Gebäuden, oder in dauernden Grundverbesse- 
rungen an dem Boden dieses Landes haftet, und 
seinen Besitzer auf diese Weise an diesen Boden 
gefesselt, ihn gleichsam zum glebae adscriptus ge¬ 
macht hat. ■— Was gewiss höchst evident zeigt, 
wie nothwendig Beförderung der ' Landwirtschaft 
selbst für die Sicherheit der Existenz der Staaten 
sey. Die Quellen des Vermögens, das aus dem 
Handel allein entspringt, versiegen leicht durch den 
gemeinen Glückswechsel von Krieg Und schlechter 
Regierung. Das Vermögen, das aus der verbesser¬ 
ten Bodencultur entspringt, ist dauerhafter, und 
kann nicht anders zerstört werden, als durch solche 
gewaltsame, von den Räubereyen feindlicher und 
barbarischer Nationen herrührende, und ein paar 
Jahrhunderte anhaltende, Zerrüttungen, wie jene 
waren, welche sieh einige Zeit vor und nach dern 
Untergange des römischen Reichs in dem west¬ 
lichen Europa ereigneten. 

(Det Beschluss folgt.) 
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Zoologie. Zu seinen ■.'Vorlesungen entworfen von 

D. Friedrich Tie de wann, Professor der Anatomie 

und .Zoologie #n .der Universität -zu Landsliut. Erster 

Rand. .Allgemeine Zoologie, Mensch .und Säug- 

thiere. Landshut., in der Weberethen Buchhand¬ 

lung. *8Q8- 8- XII u. »6io S. ;(a Tfclt. i6.gr.) 

Wir «ind allerdings überzeugt, «dass die bisher ge¬ 

wöhnliche Behandlung der Thierbeschreibung sehr 
einseitig und in mancher Hinsicht einer Verbesserung 
bedürftig ist; wir -finden auch, dass der Verf. vor¬ 
liegenden Werks einige sehen manchmal andeutete, 
aber immer noch nicht beseitigte Mängel derselben 
gefühlt, und ihnen abzuhelfen versucht hat; wir 
finden insbesondere den hier gemachten Versuch, 
die Organen- und Functionenlohre mit der Zoologie 
zu amalgamiren , an und für sich lobensweith, 
aber demungeachtet müssen wir gestehen , dass 
Herr T. zum Reformator der Zoologie, als wel¬ 
chen er sich in der Vorrede nicht undeutlich anzu¬ 
kündigen sucht, keinen Beruf hatte. Schon in die¬ 
ser Vorrede verräth sich eine Unbestimmtheit der Be¬ 
griffe, überhaupt eine Schwäche im Denken und 
Urtheilen, die, trotz der vielsagenden Andeutungen 
und Versprechungen , die da Vorkommen , kein 
günstiges Vorur.tbeil für diese Arbeit erweckt. Was 
hier über die Vernachlässigung der sogenannten ver¬ 
gleichenden Anatomie und Physiologie gesagt wird, 
ist leere Declamation, in welcher nur behauptet 
und docirt, aber nichts bewiesen wird. Wer leug¬ 
net jetzt, dass das Studium der 1 hier-Anatomie 
und Physiologie wichtig sey ? — Folgt aber aus 
der Anerkennung ihres Werthes auch, »dass diese 
Duciplinen mit der Zoologie vereinigt werden müs¬ 
sen, w'as doch eigentlich hier nur die ! rage war? 
Die innere Nothwendigkeit dieser Vereinigung und 
die Subjectivität der bisherigen Trennyn^ musste 
dargethan werden. Darauf lässt sich aber $er Verf. 
gar nicht ein. Ueberhaupt betrifft sein ganzfcs seich- 

Erster Hand, 

.20. März, i Qoc). 

tes Räsonnement über das Wesen der Zoologie nur 
das Materiale derselben; von Principien der forma¬ 
len Behandlung, auf deren richtige Aufstellung und 
Eestbältung -so viel ankoromt, ist gar nicht die Rede, 
rund wir haben euns bey Lesung dieses Buchs wirk¬ 
lich überzeugt, dass der Verf. dergleichen nicht 
ikenne. 

Demungeachtet bittet Herr T. am Schlüsse der 
Vorrede alie Beurtheiler -dieses Werks-, dasselbe als 
'den ersten iVersudh zu einem natürlichen System der 
Zoologie ranzusehen. Nehmen wir hier den Aus¬ 
druck System der .Zoologie, wie ihn der Verf. frü¬ 
her, wiewohl unrichtig, gebraucht, wenn er sagt: 
„Er habe sich bemüht, -ein System der Zoologie zu 
gründen, welches sich nicht auf willkiihrliche äus¬ 
sere Kennzeichen, sondern auf das Wesen d. Tb., 
auf ihre Organisation stützen“ wo also offenbar .das 
System der Thiere verstanden wird, — so enthält 
jene Bitte, im Vergleich mit den bisherigen Bemü¬ 
hungen der Zoographen und mit dem Inhalte vor¬ 
liegender Schrift , eine Absurdität. Auf jedem 
Eall haben schon mehrere ein natürliches System 
aufzustellen versucht. Ja fast allen Systematikern 
schwebte die Idee der Sippschaftsbestimmung deut¬ 
licher oder dunkler vor; was hatten die meisten 
bisherigen Veränderungen in der Disposition der 
Thiere für einen andern Zweck, als das System 
immer natürlicher zu machen, und sind nicht un¬ 
zählige allgemeinere und besondere Sippschaften 
schon für immer gefunden und bestimmt? Gegen¬ 
wärtig ist also durchaus kein erster und im eigent¬ 
lichen Sinne nicht .einmal ein ganz neuer Versuch 
eines -natürlichen Thiersystems möglich. — Eben 
so wenig können wir die obige Bitte rechtfertigen, 
wenn wir annehmen, dass Ilr. T. das System der 
Disciplin, also die Begrenzung, Anordnung und Ver¬ 
kettung der Materialien der Wissenschaft selbst ge- 
meynt habe. Das Erste und das Natürliche müsste 
alsdann in der ausführlichen Berücksichtigung der 
Organisation liegen. Wenn wir aber auch dein Ver¬ 
fasser zugeben, dass die Anatomie noch nicht so 
mit der Zoologie vereint vorgetragen worden sey, 
und wenn wir diese Vereinigung für nothvvendig 
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und natürlich halten, so könnte doch das Ganze in ihrem Innern saugen Sie lymphatischen- Gefässe 
höchst unsystematisch seyn. Dem ist wirklich so. — den Nahruugssaft ein etc. Wie in aller Welt kom- 
Kurz man findet hier ein Thiersystem, welches men die lymphatischen Gefässe in die allgemeine 
weder neu noch natürlich ist, übrigens eine Gra- Charakteristik der Thierheit. Auch die Locomo- 
phik des allgemeinen und besondern Thierleben3 tivität wird ß. 12. unter den Merkmalen der Thiere 
ohne richtige Disposition, zum Theil ohne Kritik mit. aufgeführt. Hier lässt sich Hr. T. sogar einmal 
compilirt, voller Unrichtigkeiten, Widersprüche, auf Einschränkungen ein, die aber sehr komisch mit 
Auslassungen, Anticipationen, Wiederholungen und den vorher so unbedingt aufgestellten Sätzen, dass 
Negligenzen aller Art, so dass sich im Ganzen we- die Pflanzen nie ihren Standort veränderten, die 
r»ig6 zum Lobe dieser Arbeit sagen lässt. Wir wol- Thiere aber an keinen Ort gebunden seyen, contrasti- 
len unser Urtheil rechtfertigen, indem wir den In- ren. Im folgenden ß. wird behauptet, sehr wenig« 
.halt verfolgen. Thiere könnten mehrere Theile verlieren, ohne zu 

Den Anfang macht eine vier Seiten lange Ein- sterben und die wenigsten erzeugten verlorene.Theil« 
leitung , in welcher encvklopädisch erklärt wird, wieder. So sind Unrichtigkeiten auf Unrichtigkeiten 
was Lebenslehre, Thier'- und Pflanzenlehre sey, gehäuft, und man kömmt wirklich manchmal in Ver¬ 
siebst kurzer Andeutung des Nutzens der Zoologie suchung zu glauben, Hr. T. habe im Traume ge- 
•urnl ihrer Beziehungen auf andere Wissenschaften, schrieben. Aus dem Ganzen aber geht hervor, das« 
Physiologie, Biologie und Organonomie braucht der er den Unterschied der thierischen und Pflanzent 

Verfasser als gleichbedeutend. Allein Physiologie natur nicht anzugebeo vermag. 
bedeutet, ganz richtig gebraucht, die allgemeine Na- Zieeyter Abschnitt. Eintheilung der Thiere. 

turlehre und enthält die Chemie und Physik; nach Man erwarte keine Theorie der Verwandtschaften, 
der ältern Bedeutung aber ist Physiologie die Lehre Der Verf. gibt hier blos seine Classification, nachdem 
von den Functionen der lebenden Körper. Nach er zuvor einige ältere erwähnt hat. Wie aber und 
dem Verfasser zerfällt eie in Thierphysiologie und mit welcher Auswahl ? — Vor der Linneischen nur 
Pflanzenphysiologie und jene wieder in Thierana- Aristoteles’s und — man bedenke— Johnstons Classi- 
tomie und Zoologie, diese in Pfianzenanatomie und fieation. Die erstere wird so abgefertigt: Aristoteles 
Botanik. Wenn Jedermann das Unrichtige dieser theilte die Thiere in eyerlegende und lebendiggehä- 
iGegensätze einsieht, so stehen sie obendrein mit rende ein. — Schwerlich hat Hr. T. die Thierge- 
der Oekonomie dieses Werks im Widerspruch, schichte des Aristoteles gelesen, sonst würde er wi*- 
Denn wenn Zoologie und Thieranatomie opposita sen, dass diese nur eine Subdivision einer einzigen 
wären, so durfte der Verf. in die Zoologie nicht Classe, nenalich der r*Tj>«ToS« im Aristotelischen 
die Anatomie aufnehmen, und trug er sie zusam- Thiersystem sey. Auf Linnes Classification folgt die 
men vor, so mussten doch beyde nach einander und von Cuvier und dann die des Verfs. „Nach der vefT- 
;nicht mit einander abgehandelt werden; das Ganze schiedencn Ausbildung der Organe der Reproduction, 
aber konnte nicht Zoologie, sondern musste Thier- Irritabilität u.Sensibilität (heisst es im achtzehnten ß.) 
Physiologie heissen._Man vermisst in dieser Ein- theile ich das geaammte Thierreich in eilf Classen, 
leituno- gänzlich die Bestimmung der wesentlichen den Menschen stelle ich als ein besonderes Geschlecht 
Begriffe der Wissenschaften, von denen die Rede auf, in welchem die organische Bildung den hüch- 
istf und man wird auf das Chaos, welches weiter- sten Punct erreicht und daher gleichsam alle Theile 
hin herrscht, völlig vorbereitet. iru feinsten Inbegriff in sich vereinigt.» Diese Clas- 

Nach einem erträglichen Verzeichnisse von zoo- sen sind nun : 1) Säugthiere, 2) Vögel, 3) Ana¬ 
logischen Schriften folgt die allgemeine Zoologie in phibien, 4) Fische, 5) Crustazeen, 6) Insekten, 
eieben Abschnitten. 7) Mollusken, 8) Anneliden, 9) Eilige weidewür- 

Erster Abschnitt. Unterschied der organischen mer_, 10) Radiarien und 11) Polypen. Von der 
Tl'örper von den unorganischen und Eintheilung der Cuvierschcn weicht diese Classification zuvörderst 
Organismen in Thiere und PJianzcn. Dieser Ab- in so fern ab, als die Zoophyten in Radiarien und 
schnitt gehört offenbar grösstentheils gar nicht in Polypen, die Würmer aber in Anneliden und Ein- 
die Zoologie. Die Merkmale der Organisation sind geweidewürmer getrennt sind. Dass aber diese 
ganz oberflächlich und ohne Ahndung, wenigstens Trennungen keinesweges Hrn. Ts. Erfindung sind, 
ohn« Andeutung der Ausnahmen aufgestellt. Nicht sieht jedermann ein, der mit Lamark s and anderer 
Besser ist die Unterscheidung der Thiere und Pflan- neuern französischen Systematiker Versuchen be- 
zen. ln den Tliieren prävalirt der Stickstoff, in kannt ist. Die Insekten werden ferner hier höher 
den Pflanzen der Kohlenstoff, wird ohne Einschrän- gestellt, als es die Franzosen thun , und da» mit 
kung ausgesprochen. — Alle Thiere, deren Grösse Recht; aber nicht hoch genug; sie sollten noch 
eine Zergliederung verstattet, sollen aus Zellgewebe, über den Crustazeen stehen. So hat es gey.-isser- 
iVluskeln und Nerven bestehen. — ß 10 heisst es: massen schon Linne, der die Insekten au. die »1- 
„ Der vorzüglichste Unterschied zwischen Pflanzen sehe Folgen lässt, und die Crustazeen :a uer letz- 
«nd Thieren liegt in der Art, wie sie ihre Nahrung ten Ordnung der Insekten rubricirt. Hingegen ist 
aufnehmen. Die Thiere nehmen fast0allein durch die Absonderung des Menschen von den r hiereu 
«ine Oeffnung, den Mund, ihreNahrung auf und eist uralt, aber zugleich SO unnatürlich »nd ungereimt* 
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dass wir sie wahrhaftig von einem Zoographen de3 
neunzehnten Jahrhunderts nicht erwartet hatten. 
Der psychische Charakter gilt einmal vernünftiger 
YVeise bey der natürlichen Gruppirung nichts; al¬ 
les kommt auf Harmonie und Differenz der Orga¬ 
nisation an. Wenn nun, trotz aller Bemühungen 
der Naturforscher, keine bedeutendere Merkmale in 
der Structur des Menschen, um ihn von einigen 
Säugthieren zu unterscheiden, aufgefunden werden 
konnten, als etwa das prominirende Kinn, die Rich¬ 
tung der Zähne und dergleichen Merkmale, die in 
andern Fällen kaum für generisch, geschweige für 
classißsch gehalten zu werden pflegen, so sieht doch 
wohl ein Jeder ein, dass der Mensch ein Säugthicr 
seyn müsse. Linne, der grosse Linne, den wir 
jetzt öfters über die Achsel ansehen, ohne ihn nur 
verstanden zu haben, halte die physische, nächste 
Verwandtschaft des Menschen gewiss richtig aufge¬ 
fasst, in so fern er ihn mit den Affen gruppirte. 
Demungeachtet fanden es einige Neuere für gut, 
den Biroanus oder Inermis als ein ordinisches Genus 
aufzustellen; — Warum? Vielleicht um ihrer eig¬ 
nen Gattung ein Compliment zu machen; wenig¬ 
stens konnte die Differenz der Organisation unmög¬ 
lich der Grund seyn, da eben diese Systematiker 
kein Bedenken trugen, den Maulwurf und Löwen, 
den Tatu und Ai, oder neuerlich gar den Seehund, 
den Biber und das Schnabelthier irn Grade der Ord¬ 
nung zusammen zu bringen. Unser Y^erf. aber treibt 
die Höflichkeit viel weiter. Er leidet den Menschen 
nicht einmal unter den Säugthieren; ja er ßchliesst 
ihn von der Classentafel der Thicre völlig aus, und 
findet für dieses Verfahren Rechtfertigung in der 
Phrase : Im Menschen liat die Organisation den 
höchsten Punct erreicht, und er vereint alle Thiere 
im feinsten Inbegriff. — Wir werden weiter hin 
nähere Veranlassung finden, dieselbe zu würdigen. 

Ohne dass wir auf die gänzlich unterbliebene 
Andeutung des wesentlichen Unterschiedes zwischen 
den Classen der YVirbelthiere und der wirbellosen 
aufmerksam machen, sieht man schon aus dem An¬ 
geführten, wie gänzlich fremd dem Herrn T. der 
wahre Begriff eines naturgemässen Systems ist, und 
wenn nun in seiner Classification keine einzige 
originale Rubrik zu finden ist, so muss man über 
den Autor lächeln, der sich das Ansehen geben will, 
als habe er etwas Neues und nach neuen Princi- 

pien entworfen. 
In den übrigen Paragraphen dieses Abschnitts 

werden (wie der Verf. sich ausdrückt) die Haupt¬ 
charaktere der Thierclassen in umgekehrter Ordnung 
der letztem gegeben. Dahin ist aber weit mehr 
gezogen, als in die Charakteristik gehört. Von den 
Anneliden bis zu den Säugthieren hinauf liest man 
bey jeder Gasse, als Charakteristik, eine Uebersickt 
der ganzen Organisation. — Wie unzweckmässig, 
da doch alles diess bey der besondern Naturbe¬ 
schreibung der einzelnen Classen wiederholt wer¬ 
den muss. Auch hier kömmt wieder manches Fal¬ 

sche, Schiefe oder gar Sinnlose vor. Davon nur 

einige Beyspiele. 50 wird von den Radiarien ge¬ 
sagt: ,,Die Reproduction geht bey diesen Thieren 
nicht bios nach innen als Ernährung und Wachs* 
thum des Individuums und als Fortpflanzung durch 
Knospen, sondern sie geht auch nach aussen als 
Zeugung neuer Individuen, welche von den Eltern 
getrennt sind.“ Welcher Unsinn! $. 21. Von den 
Intestinalwürmern: „Alle haben einen Darmcanal 
mit Mund und After.“ — Auch die Coenuren und 
Blasensehwänze?— Ferner: „Man bemerkt einig®. 
Nervenfäden läng&dera Darmcanal, auch einige fein®. 
Gefässe und schwache Spuren von Respirationsur- 
ganen.“ YVahrhaftig die Nerven, Gefässe und Re¬ 
spirationsorgane der Eingeweidewürmer wünschten 
wir zu sehen. Ferner wird ohne Einschränkung 
gesagt: „Sie gebären Eyer. “ Yron den Anneliden 
(j. 22 wird gesagt: ,, Diejenigen, welche zuweilen 
das \Yrasser verlassen oder in feuchter Erde leben, 
haben Tracheen, diejenigen aber, welche sich be¬ 
ständig im Wasser aufhalten, haben die Respira¬ 
tionsorgane auf der äussern Flache des Körpers etc.“ 
Was die Tracheen betrifft, so ist es ein Irrthum, 
diese den Würmern zuzuschreiben, wie freylich 
schon manche vor dem Y'erf. gethan haben. Nur 
die Insekten haben Tracheen, aber der Blutigel und. 
Regenwurm haben gar keine particuläre Respira¬ 
tionsorgane; diess letztere gilt auch von mehreru 
Würmern, die immer im Wasser leben, an denen 
man keine Spur von Kiemen bemerkt. Von den 
Mollusken 25 wird behauptet, eie besässen ein 
Herz mit zwey oder mehreru Höhlen, welches im 
Gegentheil bey keinem einzigen, bekannten Mollusk 
der Fall ist; da hingegen wohl mehrere zwey und 
auch drey Fierzen haben. 

Dritter Abschnitt. Verbreitung der Thiere. — 
Im Allgemeinen nach Treviranus. Hier ist Lebens¬ 
art und geographische Yrerbreitung, wie es so häu¬ 
fig geschieht, vermengt. In den letzten Paragraphen 
wird vom Einflüsse der Luft und YY'ärme auf die 
Thiere gehandelt, die einzige Rücksicht auf die Re¬ 
spiration, welche in dieser allgemeinen Zoolögie 
vorkömmt. 

Vierter Abschnitt. Vom Wachsthum und der 
Abnahme der Thiere. Nach Treviranus, der hier 
aber nicht angeführt wird. Von den Insekten wird 
behauptet, dass ihre Reproductionskraft nach der 
Periode, in der sie sich befänden, sehr verschieden 
sey; im Zustande der Raupe und Larve ersetzten 
sie verlorne Theile, im vollkommenen hingegen 
als Schmetterling und Käfer etc. nie. Allein auch 
die Raupe besitzt nicht die geringste Reproductions¬ 
kraft. Die Raupe erzeugt kein Haar wieder, das 
man ihr ausgerissen hat, geschweige denn einen 
Fuss oder Fühlhorn, und so ist es bey allen In¬ 
sekten, die sich einer totalen Verwandlung unter¬ 
ziehen und d.urch den eyartigen Zustand der Puppe 
gehen, doch auch bey den meisten andern. Y\ir 
wissen überhaupt nur von den Larven der Agri. n, 
die sich ohne Verpuppung verwandeln, und von 

[34*] 
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einigen flügellosen Insekten, wie von der Scolopendra 
morsitans bestimmt, dass sie verlorne Theile, jene 
die Schwanzplättehen,, diese einzelne Füsse rege- 
neriren.. * 

Fünfter Abschnitt.. Metamorphose im ganzen 
Thierreich„ Ausgezogen aus Treviranus Biologie,, 
z. B. Revolutionen der lebenden Natur.. 

Sechster Abschnitt. Fortpflanzung der Thiere.. 
Aus Treviranus Biol. 3. B. p. 256 «eq1. auszugsweise 
meistens wörtlich abgeschrieben.. Man vergleiche 
nur $. 88 nait Trevir., S. 256. „Die erste dieser 
Verschiedenheit etc.“ — $. 89, mit Trevir. S. 259. 
„Eine zweyte Verschiedenheit“ u. s. w. — $. 90 
mit Trev. S. 262. „Bey dem Menschen“ — jj. 9t 
mit Trev. S. 263. „Eine noch merkwürdigere Ver¬ 
schiedenheit“ u. s. w. 

Siebenter Abschnitt.. Freywilligr Erzeugung 
(sollte heissen: uranfängliche ) — ebenfalls nach 
Treviranus, aber nicht so wörtlich abgeschrieben. 

Da nun Treviranus nicht mehr Capitel darbot, 
die ausgezogen oder abgeschrieben werden konn¬ 
ten,: und da Hr. T. vielleicht gar in. der Meynung 
«tand,. Treviranus’s Werk sey schon beendigt, so 
glaubte er auch seine allgemeine Zoologie schlies- 
sen zu müssen.. Wir erwarteten eine allgemeine 
Erklärung der thierischen Organisation und ihrer 
Functionen. — Was ist Empfindung, Gehirn , Rü¬ 
ckenmark, Nase, Sinnorgan? WasCirculatioir, Herzr, 
Arterie, Vene? Was Respiration, Lunge, Kieme, 
Haut ? Was sind mechanische Bewegungen, Mus¬ 
kel , Ligament, Knochen? etc, etc, — Wir 
glaubten, das Alles müsse in einem natürlichen1 
System der Zoologie- zuvörderst in einer Allgemein¬ 
heit aus einander gesetzt, bey der Naturbeschrei¬ 
bung jeder untern Rubrik aber vorausgesetzt, und' 
nur noch mit seinen besonderen Bestimmungen; 
versehen werden, — Uns darf es Hr, T, daher 
nicht übel nehmen, wenn wir seine allgemeine 
Zoologie nur für einige Bruchstücke derselben 
halten. 

S, 101 folgt die Naturbeschreibung der Men¬ 
schen mit der Ueberschrift: von dem Menschen; 
•— wieder in sieben Abschnitten, die folgende Ti: 
tel haben.*: Von den Organen der Empfindung; 
von den Organen der Bewegung; von den Organen 
der Ernährung; von den Organen des Kreislaufs, 

des Bluts (sic) und des Athmens; von den Orga¬ 
nen der Zeugung; von der Metamorphose des Men- 
»chen; von der Verbreitung des Menschen, in die¬ 
sen Abschnitten, mit Ausnahme der beyden letzten, 
wird nun, wie die Ueberschriften lehren, die Ana¬ 
tomie des Menschen, und zwar nach dem gemei¬ 
nen Schlendrian völlig monographisch abgehandelt, 
mit Hinzunahme alles dessen, was der menschli¬ 
chen Bildung mit der der Mammalien, oder der 
Vertebraten, oder gar der Thiere überhaupt ge¬ 
mein ist. Eben diess gilt von der Erklärung der 
Functionen, die, so gut es gehen will, dem Ana¬ 
tomischen an - und eingeflickt werden. Eine Haupt¬ 
rolle aber spielt die bey den meisten Arten von 
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Organen versuchte- Vergleichung der menschlichen 
und thierischen FoTm, welche in der Absicht an¬ 
gestellt wird, um den mehrmals wiederholten und 
auf verschiedene Weise gedrehten Satz zu erwei¬ 
sen „ dass der menschliche Organism der vollkom¬ 
menste und derjenige sey, welcher die aller Thiere 
in sich vereinige, weswegen der Mensch auch in 
keine Thierclasse gehöre. Von der Art, wie der 
Verf, hierbey. verfährt, nur einige Beyspiele, Bey 
den Organen der Empfindungen p. 106, „Die er¬ 
ste Abweichung, der Thiergehirne von dem mensch¬ 
lichen- besteht in den Säugthieren bloss in dem 
veränderten Verhältnisse der Theile des Gehirns un¬ 
ter sich. Bey den- Vögeln aber finden «ich schon 
grössere Unterschiede; ganze Theile des Gehirns 
verschwinden, z. B. der Hirnknoten, der Hirnbal¬ 
ken, die Vierhügel,“ und so-geht er bi« zu' den 
Pflanzcnthieren fort. — Bey den Organen der Zeu¬ 
gung S. 157. — „Der Mann besitzt unter allen 
Thieren den vollkommensten Zeugungsapparat. Vou 
den Säugthieren an durch die Classe der Vögel, 
Amphibien, Fische, nimmt die Zahl der Zeugungs¬ 
organe ab. Bey den Vögeln liegen die Hoden in 
der Bauchhöhle, der Hodensack fehlt also, den 
meisten fehlt die Ruthe“ u. s. f. — S. 165. „Das 
Weib des Menschen besitzt unter allen Thieren die 
vollkommensten und ausgebildet6ten Zeugungeor- 
gane. Von den Säugthieren an, durch die Classe 
der Vögel, Amphibien und Fische sind die Zeu¬ 
gungsorgane einfacher gebildet, und ihre Zahl 
nimmt ab.. Zuerst fehlen den Vögeln, Amphibien, 
Fischen u. ®v w. die Brüste“ etc. etc. Unsere Le¬ 
ser werden an diesen Proben genug haben. Wie 
schön der Verf.. die Klippe der Säugthiere zu ver¬ 
meiden weiss, an. der seine Gradation hätte schei¬ 
tern müssen» Fiel denn aber dem Hm. T. gar 
nicht ein , dass auf diese Art eben so gut darge- 
than werden könnte, der Vogel oder Fisch sey der 
vollkommenste Organismus.. Wie in aller Welt sol¬ 
len die unzähligen cigenthümlichen Particular- oder 
Total - Formen der thierischen Organisation, wie 
sie in ganzen Clässen oder Gattungen u. e. w. Vor¬ 
kommen, im Menschen nachgewiesen werden kön¬ 
nen, um den Satz zu rechtfertigen, der mensch¬ 
liche Organism vereinige die aller Thiere? Ist es 
nicht augenscheinlich, dass es gar keinen absolut voll¬ 
kommensten Organismus gibt, sondern dass wie der 
Mensch und nach ihm die übrigen Säugthiere bloss 
in den empfindenden, so- die Insecten und Vögel 
in den respirirenden und bewegenden Organen und 
andere in anderer, keine in allseitiger Hinsicht den 
Vorrang behaupten? 

S. 209. Von den Säugthieren. Zuvörderst di* 
allgemeine Naturbeschreibung derselben in acht Ab¬ 
schnitten’. Der achte handelt von der Classifica¬ 
tion; die sieben vorigen sind wie beym Menschen. 
In so fern dort die classifische Bildung der Säug¬ 
thiere als dis menschliche dargestellt war, so ent¬ 
hält dieser Tlicil grösstentheils Wiederholungen aus 
dem vorigen. Das Physiologische ist wieder mit 



537 - XXX1Vl 

dem Aanatomischen unter einander geworfen wor¬ 
den.- Ueberhaupt aber ist das Allgemeine und Be¬ 
sondere wie anderwärts, so auch hier gar nicht ge¬ 
schieden. Den grössten Theil dieser allgemeinen1 
Säugthierlehre füllen Details aus, die in die Be¬ 
schreibung efnz einer Gattungen oder Arten ge¬ 
hören, und die da auch wirklich noch einmal wie¬ 
derholt werden. Im Gegentheil findet man- Wiedei 

Expositionen allgemeiner Begriffe und Gegenstände, 
die, in- so fern sie alle oder die meisten' Thiere 
argehen, nur in der allgemeinen Zoologie erörtert 
werden dürfen. So wird z. B. im Abschnitt von 
der Eintheilung der Saugthiere erst erklärt,, was 
dass«, Ordnung, Gattung, und Art sey, wie beym 
Menschen der Chemismus der Respiration, die Zeu- 
gur.gstheorie u. s. w. vorkam.. Was die Classifica¬ 
tion der Saugthiere selbst betrifft,, von der die ria- 
fel im 147. gegeben wird,, so sind die Ordnun¬ 
gen derselben nach dem Verf. folgender i) vierhän¬ 
dige Thiere, c) Raubthiere,. 3) wiederkäuende, 4) 
Beutelthiere, 5) nagende Thiere , 6) zahnlose Th. 
7) Faulthiere, 8) Schweine, 9) einhufige, 10) vögel¬ 
artige , 11) amphibienartige (beyde sehr unpassend 
benannt), 12) fischartige Saugthiere..—• Diese Clas¬ 
sification- ist ira Ganzen die neuere französische, 
wie sie durch La Cepede, Geoftroy und Cuvier zu 
Stande gebracht ist; nur mit dem Unterschiede,, 
dass hier einige Unterabtheilungen, zum Grade der 
Ordnung: erhoben sind«. — Die vierhändigenv die 
Raubthiere und die Wiederkäuer sollen die drey 
Grundordnungen seyn. In den erstem prävalire 
das sensible Systemin den andern das irritable 
und in; den Wiederkäuern das repröductive. Die 
drey letzten Ordnungen seyen „ Uebergangsthiere“ 
au den Vögeln, Amphibien und Fischenr die übri¬ 
gen sechs aber seyen aus den Formen« der Grund¬ 
ordnungen zusammengesetzt. Aus dieser Deutung, 
die wir nicht würdigen mögen , erklärt sich auch 
die sonderbare Reihe, in welcher hier die Ordnun¬ 

gen auf einander folgen.. 
S. 314 folgt die besondere’ Siiugthierlehre' (je¬ 

doch ohne Ueberschrift) per ordines, genera et spe- 
cies. Unstreitig ist dieser Tlieil der beste im gan¬ 
zen Buche. Das Allgemeine und Speeielle ist mei¬ 
stens in seinen-Graden richtig1 gehaltem Jeder Ord¬ 
nung geht eine Angabe der äussern Kennzeichen 
und der innern übereinstimmenden Bildung der 
aubsomirten Thiere voraus; eben so jeder Gattung. 
(Hr. T. braucht fälschlich Geschlecht in dieser Be¬ 
deutung, Gattung hingegen für Art.) Die Gattun«. 
gen sind nach den Geoffroy - Lacepedischen Bestim- 
roungen aufgeführt und benannt, ohne dass der 
Verl, an den so unglücklich gewählten generischen 
Narot.11 wie Setifer, PKombcitus, Kängurus, Du- 
gnngus, Narwalus und Anarnacus den geringsten 
Anstoss genommen hätte. Auch schreibt er NoctK 
leo, und übersetzt diess Nachtlöive, da es doch 
Noctilio so wie Vespertilio heisst. Von jeder Gat¬ 
tung werden einige Arten, ungefähr in dem Ver- 
hältniss wie im Biumenbachischen Handbuche, mit 
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ihren Kennzeichen nebst einigen Citaten und kur¬ 
zen Bemerkungen aufgeführt. Die äussere Oekono- 
mie ist offenbar über den anatomischen Details zu 
sehr vernachlässigt worden, und' doch vermissen 
wir auch in den letztem Vieles,- z. B. die gehöri¬ 
gen Angaben der Besonderheiten des Fruclithältera, 
der Lage, Hüllen und Verbindungen der Frucht, 
die nur in der allgemeinen Mastozoologie oberfläch¬ 
lich berührt sind.- Von den Fledermäusen wird be¬ 
haupte^ dass sie- sswey Junge znr Welt brächten, 
da wir bey unsern öftern Zergliederungen trächti¬ 
ger Thiere dieser Gattung nie mehr, als eins ge¬ 
funden haben, welches in seiner Lage, im Verhält¬ 
nisse der Placenta- u. s. w. sehr mit der menschli¬ 
chen Frucht übereinkam. Wenn der Verf. übri¬ 
gens gerade von den ausgezeichnetsten Eigenhei¬ 
ten im Baue mancher Thiergattungen keine Notiz 
zu« haben scheint; wenn er z. B. des seltsamen 
vierzipflichen Organs« im1 Auge des Nashorn und 
der (in der Classe der Saugthiere)' eben so beyspiel- 
losen blinden« Anhänge am Därmkanal des Damuns 
mit keinem Worte1 erwähnt; wenn er den Mus de- 
cumanus, die1 gemeine Wanderratte, die jetzt fast 
überall häufiger als die schwarze Idaselratte ist, 
nicht einmal als teutsches Thier kennt, so sieht 
man Wohl,, dass Hr. T.. auch hier nicht völlig zu 

Hause ist- 
Das Schnabelthier und die1 Echidna« machen 

als Anhang den Beschluss der Saugthiere. Der Vf., 
sagt, diese Gattungen Hessen sich in keine der vor¬ 
hergehenden Ordnungen1 bringen, weil ihre Orga¬ 
nisation sehr abweichend sey. — Daraus folgte 
nur, dass sie eine besondere Ordnung bilden müss¬ 
ten- Wir sind überzeugt, dass wenigstens das 
Schnabelthier gar kein Säugthier ist,- und dass es 
eine eigne Classe der warmblütigen Vertebraten re- 

präsentirt.- 
Am Schlüsse dieses Bandes ist noch ein Ver¬ 

zeichniss von (fast durchgängig 6ehr unbedcuten- 
den) Säugthierpräparaten aus der akademischen 
Sammlung zu Landshut und der des Verfs. ange¬ 
hängt, welches wir ganz am Unrechten Orte und 

völlig überflüssig finden. 
Neue, bedeutende Bemerkungen und Aufklä¬ 

rungen, die einer Erwähnung verdienten , haben 
\vir bey Durchlesung dieses Buchs nicht geiuntlen,- 
was wir dem Verf. gar nicht zum Vorwürfe ma¬ 
chen wollen. Ob der Umstand, dass er dieses 
Werk vorzüglich zum Leitfaden bey seinen Vorle¬ 
gungen bestimmte, den Mängeln desselben zur Ent¬ 
schuldigung dienen könne, und ob es überhaupt 
einer solchen Bestimmung entspreche, (NB. wenn 
Hr. T. die übrigen Thierclassen nach demselben 
Zuschnitt bearbeiten wollte, müssten diesem Bande 
wenigstens noch fünf bis sechs folgen,) überlassen 
wir der Entscheidung unsrer Leser. Wir können 
nicht bergen, dass wir von einem Professor der 
Zoologie weit mehr erwartet hätten, und dass wii 
auf die Fortsetzung dieser Arbeit nicht begierig 

sind- 
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So wahr es ist, dass das naturgeschichtliche Stu- 
di um nicht durchaus in der Reihe der Gegenstände 
des Schulunterrichts fehlen dürfe, indem es die Gei¬ 
steskräfte vorzüglich zu üben, manchen langsamen 
Kopf, wie der Verf. mit Recht behauptet, durch sei¬ 
nen Reiz zu beleben, und den Zerstreuten an emsige 
Benutzung der Nebenstunden zu gewöhnen geeignet 
ist; indem es, dem jüngern Alter so angemessen, 
auch auf das jugendliche Gemütli und auf seine Em¬ 
pfänglichkeit, manniclifahig wohlthätig, selbst in 
Rücksicht auf Sinn und Moralität, zu wirken pflegt; 
so sehr ist gleichwohl ein rechtes Maass und Verhält- 
niss zu beobachten, und eine schickliehe Auswahl 
a\r treffen, ohne dennoch bey dieser Einschränkung, 
dem Zusammenhänge, der Ordnung, so wie einem 
gewissen Grade der Vollständigkeit zu nahe zu tre¬ 
ten. Mau muss durch eine solche weise Einschrän¬ 
kung ja zu verhüten bemühet seyn, dass der Sinn 
für das ganz unentbehrliche Sprachstudium in die¬ 
sem so leicht eine andere Richtung nehmenden ju¬ 
gendlichen Alter nicht scheitere; man muss nie ver¬ 
säumen, das Interesse des einen durchs andre zu he¬ 
be»; mau muss überall .-einen richtigen, et>vas Gan¬ 
zes .auffassenden, Blick zu schaffen, aber alles Verir¬ 
ren in zerstückelnde Viehvissereysucht sorgfältig zu 
verhüten bedacht seyn. Ein solcher Weg kann und 
muss schon auf Schulen, zur vollständigem, richti¬ 
gere Ansicht gewährenden, Vorbereitung auf die Uni¬ 
versitätsstudien, betreten werden, nm auch von die¬ 
ser naturwissenschaftlichen Seite eine so glückliche, 
nicht wiederkommende Zeit, nicht zu vernachlässi¬ 
gen, Beobachtungsgabe und Qedächtniss zu üben, 
zu benutzen, und auszurüsten. Der Vf. gegenwär¬ 
tiger Schrift, dem es um das alles wahrer Ernst ist, 
hat sich nicht ganz ohne gelingenden Erfolg bemü¬ 
het, jenem Grundsätze gemäss zu arbeiten. Er ist 
im Ganzen einem solchen Plane und Zwecke treu 
^eblieben. H-ierbey kann selbst die genauere Kritik 
sich wenigstens vor der Hand befriedigt finden, 
wenn sich auch im Einzelnen manches aufstellen 
lässt, das noch dieser oder jener künftigen Verände¬ 
rung und Vervollkommnung unterworfen seyn dürfte. 
In der Einleitung, wo der Begriff der Mineralogie 
so festgesetzt wird: sie sey die Lehre von den anor¬ 
ganischen festen Körpern, aus welchen der Erdball 
zusammengesetzt ist, — wird sodann des Unterschie¬ 
des der Benennungen, Mineral und Fossil, so wie 
einiges andere, die Grenzen des Mineralreichs Ange¬ 

henden, gedacht. Hierauf werden die Naturforscher 
angeführt, denen, vom Theophrast und PJinius an, 
ferner sowohl im Mittelalter, als im Anfänge, in der 
Mitte und gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, 
diese Wissenschaft ihre Ausbildung verdankt; end¬ 
lieh die Namen einiger der jetztlebenden vorzüglich¬ 
sten Mineralogen und berühmtesten Geognosten. Die 
Mineralogie fasst die drey Hauptlehxcn in sich: die 
Oryctognosie, Geognosie und Geologie oder Erdge¬ 
schichte. Die Menge der Fossilien theilt sich in die 
einlachen, gemengten und die Versteinerungen, oder 
in Minerale übergegangenen organischen Körper, die 
also ihre nähere Naturbeschreibung in der Zoolog ie 
oder Botanik erhalten. Die hierauf folgende Kenn- 
zejchenlehre stellt die äussern, chemischen, physi¬ 
schen und empirischen, d. i. diejenigen, die vom 
Fundort und von zufälligen Verhältnissen hergenom¬ 
men werden, auf. Die bloss trockne Angabe der 
Farben und übrigen äussern Kennzeichen hätte, un¬ 
beschadet der Kürze, immer um etwas anziehender 
gemacht werden können, wenn, wenigstens bey 
mehrern, doch nur ein einziges Fossil zum Beyspiel 
genannt wäre. Man muss in dergleichen Hinsichten 
nicht allzugenau immer darauf rechnen, was der 
Lehrer hinzuthun soll; man muss dem Handbuche 
selbst so viel wie möglich, eigenes Interesse verschaf¬ 
fen. So wie nun ferner im Jten Abschnitte die Auf¬ 
führung der einfachen Fossilien beginnet, nach der 
Ordnung, dass der Demant an der Spitze stehet, und 
derCircon , das liieselgeschlecht, u. s. f. darauf fol¬ 
gen; so findet Rec. zuvörderst aus eben berührter 
Ursache sich bewogen zu erinnern, dass in den mi¬ 
neralogischen Handbüchern die Angabe des Ursprung* 
der Benennungeil, wo sie nur möglich ist, nicht un¬ 
terlassen, nicht wie gewöhnlich, bloss zufällig, eine 
und die andere berührt werden mochte. — Bey Ge¬ 
legenheit der kohlensauren Kalkgattungen heisst es 
(S. 76): „Keine Familie von Mineralien ist so man- 
nichfaltig, und zugleich so übereinstimmend und 
einfach in ihrer Bildung, als diese mit Kohlensäure 
verbundenen Kalke sind. Sie durchlaufen fast alle 
Farben, fast alle Grade der Durchsichtigkeit und des 
Glanzes. Sie steigen von dem unscheinbarsten Staube 
bis zur zusammengesetztesten, schönsten Crystallisa- 
tion hinauf. Wenige Fossilien finden sich so ausge¬ 
breitet, so häufig, in so grossen Massen und dazu 
von jedem Alter: denn diese haben sie nicht nur in 
der Flötzzeitniedergelegt, sondern reichen auch bis 
in die Urzeit, und formiren sich noch jetzt. Ueber- 
all auf der Erde, .ausgenommen in vulcanischen Ge¬ 
genden, werden sie gefunden, und liefern der Kunst 
unschätzbare Materialien." — J)iess sowohl zum 
Beyspiele, wie der Verf. darzustellen, und auf wel¬ 
che Ansichten er hier zu leiten bemühet sey. _ In 
der Classe der brennlicheu Fossilien wird in einer 
Anmeikung zugleich des Demants erwähnt, dass ihn 
einige Mineralogen, und aus welcher Ursache sie ihn 
hierher rechnen. S. 110 etc. führt der Verf. Flatina, 
Gold, Quecksilber, Silber, Kupfer, Eisen, Bley und 
Zinn, als edle Metalle auf, ihrer Beständigkeit wegen 
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und weil ihre Oxyde sich vollkommen und ohne Zu¬ 
satz und Verlust in den gediegenen Zustand zurück¬ 
bringen lassen. Alle übrige längst und neuerlich be¬ 
kannte gibt er als Halbmetalle an, weil sic sich ver¬ 
flüchtigen, weil sie spröde sind, so, dass sie sich 
mit dem Hammer nicht dehnen und verarbeiten las¬ 
sen. Da ihm nun einmal eine solche Absonde¬ 
rung beliebte, so hätte auch in einer Anmerkung ge¬ 
sagt werden sollen, wie und warum dennoch meh¬ 
rere Mineralogen damit nicht iibercinstimraen. Im 
4ten Abschnitte stellt er die gemengten Fossilien auf. 
Wenn er da S. *6» vom Syenit sagt, Erze führe der¬ 
selbe selten, nur auf Cypern finde sich ein wichti¬ 
ger Kupferbau in ihm; — wie, dachte er so gar nicht 
an andere reiche Metallgäuge im Syenit, z. B. zu 
Scharfenberg und Altenberg in Sachsen? —- Uebri- 
gena stellt er da alles in 5 Abteilungen auf: 1) Gra- 
nitartige, 2) porphyrartige Fossilien, 5) Conglome- 
rate, 4) Neptunischer Schutt, 5) Vulcanischer Schutt. 
Ganz kann sich Rec. mit den beyden letztem Benen¬ 
nungen noch nicht vertragen, und wenn es unter an¬ 
dern S. 17c vom Flugsand© heisst: „Er macht die 
Sand wüsten Afrika’s gefährlich — (ja wohl mehr als 
au gefährlich!) — und vereitelt in vielen nördlichen 
Gegenden Deutschlands, in der Niedexlausitz, im 
Brandenburgischen, Lüneburgischen und Münster- 
schen alle Bemühungen des Anbaues“ — so ist das 
doch wieder allzuscbneidend abgesprochen; denn es 
ist ja, z. B. selbst im Brandenburgischen, nicht ohne 
guten Erfolg unternommen worden, auch den Flug¬ 
sand durch Cultur zu zwingen. Unter dem vulcani- 
schen Schutte werden auch die Erdschlacken und Ae- 
rolithen begriffen. -— 5ter Abschn. Die Versteine¬ 
rungen. S. 18° wird unter die Odontolithen, so wie 
das gegrabene Elfenbein, so auch der Türkis gerech¬ 
net. Würde die neue Ansicht, die auch Karsten in 
der sten Auflage seiner mineralog. Tabellen, Berlin 
igo8- (e. daselbst den Anhang derÄnmerk. S. 102) auf¬ 
gestellt hat, sich weiter begründen, so wäre der Tür¬ 
kis freylich aus der Classe der Petrefacten zu neh¬ 
men. — 6ter Absch. Geognosie. Von Trappgebirgs- 
arten ist da gar nichts gesagt, und dafür Gyps und 
Trapp in die Uebergangsgebirge, letztere auch dann 
wieder in die Flötzgebirge versetzt. — Da6 Trum ei¬ 
nes Gangs (S. 196) ist nicht sowohl ein abgebrochner 
Gang, als vielmehr ein Theil eines in mehrere Arme 
zerschlagenen Ganges. Durch eine scharfe Krüm¬ 
mung (des Flötzes) heisst es S. 197, entstehet der 
Rücken und der FalJ. — Dies« ist eben so undeutlich 
ausgedrückt, wie im Bergmännischen Kalender (Frey¬ 
berg 1790) S. 253, woher es wahrscheinlich unser Vf. 
gekommen hat. Hätte er den Bericht vom Bergbau S. 
11 $. 42 verglichen mit S. 35. nachgesehen, dann würde 
©r «ich gewiss lieber 60, oder irgend ähnlich, ausge¬ 
drückt haben: — Die Stelle, wo ein scharf abge- 
schnittnev Theil des Flötzes tiefer oder hoher, als 
«eine angrenzende Fortsetzung zu liegen gekommen 
ist, lit.isßt ein Rücken oder Sprung, und der Gang 
oder die Kluft, wodurch die Flöuschichtea scharf 

getrennt wurden, wird ein Wechsai genannt. ~ 
Nachdem nun noch etwas weniges von Stöcken, 
Stockwerken etc. erwähnt worden ist; so schliesst 
sich auch gleich eine kurze Darstellung das Gruben¬ 
baues und Hüttenwesens an. Wie da nun der Ver¬ 
zimmerung bloss mit ein paar Worten gedacht ist, 
so ist die Grubenraauerung gar nicht erwähnt. —> 
Der 7te Abschnitt handelt von der Geologie. Indem 
des Verfs. Absicht zufolge hier nichts Vorkommen 
durfte, was ein Studium der hökern Physik und der 
Philosophie voraussetzte, so ist das Wenige, wa* 
über den Urzustand des Erdkörpers, über Bildungs¬ 
epochen der Erde, über Formationen und über die 
neuesten Veränderungen der Erd - Oberfläche sich 
hier beybringen li«ss, im Ganzen deutlich und gut 
vorgetragen. Einen ersten mineralogischen Cursus 
in Schulen abzugeben, wo es zuvörderst darauf ab¬ 
gesehen ist, Sinn für die Wissenschaft zu erwecken, 
dazu ist das Büchlein wohl geeignet; nur muss der 
Lehrer schon durch mehrere dazu gehörende Kennt- 
niss orientirt seyn, dass er sich nicht bloss an dieses 
Handbuch hält, sondern sich weiter zu helfen, auch 
Berichtigungen zu geben, im Stande ist. Und so 
wünscht Rec. eben sow ohl, dass der Verf. diese Er¬ 
innerungen von der rechten Seite ansehen , als auch 
sich von allen Aufmunterungen begleitet finden 
möge, die sein nicht zu verkennender Fleiss und 
Eifer für die Sache verdient. Bey seinem nicht zu 
verkennenden Streben, mit der Wissenschaft fortzu¬ 
schreiten, muss er nicht geradezu jede ältere Ansicht 
verwerfen, aber auch keiner ohne Noth, auf Kosten 
der neuern und richtigem, Wenigstens nicht, ohne 
seine Gründe bemerkbar zu machen, allzusehr an- 
hängen. Das kann ihm um so weniger schwer fal¬ 
len, als man bald den selbstdenkenden und beurthei- 
lenden Bearbeiter in ihm findet. 

$ TAA TS WIK TU SCHAF Ti 

Beschluss 

der Recension von C. J. Kraus Staatswirthschaft. 

Höchst interessant sind die Bemerkungen des 
Verfs. über das Mircantilsystem (IV. S. 4 — 29). 
Die Unhaltbarkeit diese« von so manchen Regierun¬ 
gen adoptirten Systems, und sein nachtheiliger Ein¬ 
fluss auf den Nationalwohlstand, ist hier in allen 
seinen Beziehungen bis zur höchsten Evidenz nach¬ 
gewiesen. Die Ideen von der Handelsbilanz, auf 
welche die Anhänger dieser Theorie ein «q grosses 
Gewicht legen, beruhen nach der sehr richtigen 
Bemerkung des Verfs. (S. 59) auf einer Verwech¬ 
selung der Handelsbilanz mit der fTirihschafts- 
hilanz. Diese Bilanz, je nachdem sie günstig oder 
ungünstig ausfällt, zieht allerdings unfehlbar eine 
Vermehrung oder Verminderung des Nationalver¬ 

mögens nach sivb. Aber diese. Bilanz ist gänzlich 
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«efteplÄeifen « an.3er Handelsbilanz. ‘Sie rcntsleht da- 

.dass «eine Nation iu einem Jalire (mehr .oder 
w »nigor Einkommen .hat, ;als aie verbraucht, und 
fcaim datier Statt haben, selbst bey .einer solchen 
•Nation, welche gar keinen auswärtigen Handel hat. 
Sie .kann aber auch bey einer handelnden Nation 
fortwährend zu Gunsten für sie stehen, wenn ihr 
auch die sogenannte Handelsbilanz .eine beträcht¬ 
liche Zeit hindurch fast immer entgegenstände ; und 
selbst bey einer anhaltend günstigen Handelsbilanz 
kaun die Wirthschaftsbilanz sehr ,ungünstig stehen. 
Die erstaunliche Zufuhr von Gold und Silber nach 
Spanien und Portugall, seit der Entdeckung der 
neuen Weh, hat den Verfall dieser Länder nicht 
aufhalten können. Beyde sind verarmt, nicht weil 
sie das eingeführte Gold und Silber wieder verlo¬ 
ren, -sondern weil seit dem ihre Wirthschaftsbilanz 
ungünstig war. Nicht Gold und Silber können diese 
günstig machen, sondern die möglichst ausgehrei- 
tete Wirksamkeit der produktiven Kraft der Natur 
und des menschlichen Geistes. Setzt diese Wirk¬ 
samkeit eine Nation in den .Stand für ihre Erzeug¬ 
nisse mehr JVIetall zu kaufen, als sie bisher hatte, 
«o kann freylich eine günstige Handelsbilanz auch 
eine vortheilhafte Wirthschaftsbilanz erzeugen. Aber 
hier macht sie nicht die günstige Handelsbilanz reich, 
sondern die günstige Wirthschaftsbilanz; und kauft 
sie für das Gold und Silber, das ihr die vortheil¬ 
hafte Handelsbilanz Zufuhren kann, nützlichere Sa¬ 
chen zur Erweitetung und Verbesserung ihrer Wirth- 
schaft, -so wird ihr Wohlstand noch mehr wachsen, 
als durch die ansehnlichsten Importen an Gold - und 
Silbermassen, durch welche sie ihre Bedürfnisse 
immer nur mittelbar befriedigen kann. 

Weniger befriedigend, als das, was der Verf. 
über das Mercantilsystem sagt, sind seine Bemer¬ 
kungen über das physiokratiseke System (S. 337 lg.), 
dessen Elemente (S. 306 —356) in .gedrängter Kürze 
sehr gut aus einander gesetzt werden. Der Haupt¬ 
irrthum dieses Systems besteht freylich, wie der Vf. 
(S. 537) sagt, darin, dass es die Classe der Hand¬ 
werker, Manufakturisten und Kaufleute, als ganz 
und gar nichts hervorbringend darstellt. Aber die¬ 
ser Vorwurf trifft diess System in einer ganz an¬ 
dern Beziehung, als in der, in welcher sie ihm 
vom Verf. gemacht wird. Die Physiokraten haben 
wirklich nicht ganz Unrecht, wenn sie den Grund¬ 
satz aufstellen, ,,alle Handwerker, Manufaktu¬ 
risten und Kaufleute produciren jährlich nicht mehr, 
als den Werth dessen, was sie bey Uebung ihrer pro¬ 
duktiven Kräfte verzehren,“ und ,,durch ihre Arbeit 
wird das reelle Einkommen der Nation nicht ver¬ 
mehrt. “ Doch eben so wenig Unrecht haben ihre 
Gegner, welche den Ertrag der Arbeit der Handwer¬ 
ker etc. als feine wirkliche Vermehrung des National¬ 
einkommens betrachten. Beyde betrachten die jähr¬ 

lich .erzeugte Gütermasse .einer Nation nur aus einem 
verschiedenen Gesichtspunetc. Bev dem Haisonne- 
ments .der Physiokraten über die hier .aufgeworfene 
präge erscheint immer der Preis* der von dem Hand¬ 
werker etc. gelieferten Güter im Hintergründe; bey 
den Itaisonnements ihrer Gegner aber erblickt man 
hier den Gebrauchswerth jener Güter. Passt man die¬ 
sen ins Auge, so ist das Itaisonneraent der Physio¬ 
kraten durchaus falsch; denn ganz ^unleugbar ist es, 
.dass sich der Werth der rohen Stoffe, welche die 
Landwirtschaft liefert, und mit .deren Veredelung 
und Umformung in wirkliche .Genussmittel sich der 
Handwerker etc. beschäftiget, durch die Wirksam¬ 
keit des Letztem unendlich erhöht und vervielfältiget. 
In dieser Beziehung gewährt die Uebung seiner pro¬ 
duktiven Kräfte allerdings bey weitem mehr, .als blo¬ 
ßen Ersatz der zu seinen Produkten verwendeten .und 
darüber verzehrten landwirtschaftlichen Erzeug¬ 
nisse; es entspringt daraus allerdings ein sehr wich¬ 
tiger n. sehr reeller. Bey trag zum Nationaleinkommen. 
Denkt man aber ;blos an den JPreiss .der vom Hand¬ 
werker etc. gelieferten Güter, so erscheint seine Arbeit 
offenbar so unproduktiv, wie sie die Physiokraten 
darzustellen suchen. Doch nicht um deswillen, weil 
«ein Arbeitsprodukt nicht mehr werth .ist, keine hö¬ 
here Tauglichkeit für menschliche Zwecke hat, als 
die dazu verwendeten, und die -darüber cousumirten 
rohen Produkte der Gekonomie.; sondern weil .die 
Abnehmer, .für welche es im Tausche bestimmt ist, 
die Ookonomen, im Tausche nicht .mehr dafür geben 
können, .als-denBetrag der Ueberschüsse ihreß Land¬ 
wirtschaftsbetriebes.; .denn blos diess sind die,Güter, 
welche sie bey ihrem Begehr der industriellen Pro¬ 
dukte des Handwerkers in den Tausch bringen kön¬ 
nen, und höher als auf denBetrag.de» Prcisses dieser 
Gütermasse kann der Betrag des Preisses .der indu¬ 
striellen Produkte des Handwerkers .nie steigen, der 
Gebrauchswerth dieser Güter «ey so hoch .als er .wolle. 
Uebrigens aber ist keineßweges der J?reiss .der Güter 
das Moment, nach dem -der Wohlstand einer Nation 
und ihr reelles Einkommen beurteilt und Bestimmt 
werden darf; sondern diese beyden Erscheinungen 
hängen von dem Gebrauchswerte der Gütermasse ab, 
welche sie besitzt, und welche ihr zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse zu Gebote stehen. Und von dieser 
Seite her die Sache betrachtet, erscheint das physio- 
kratische System ganz unbezweifclt als unhaltbar. 
Die Natur und der menschliche Geist sind die beyden 
Wesen, welche alle Güter schaffen, und beyde müs¬ 
sen in ihrer vollesten Regsamkeit wirksam seyn, 
wenn wirklicher Wohlstand entstehen und gedeihen 
soll. Die Tendenz des physiokratischen Systems 
aber ist Verdrängung des Geistes aus seiner Sphäre, 
und um deswillen kann seine Adoption dem allge¬ 
meinen Wohle dennoch nicht Zusagen, so liber«! 
auch ausserdem dia Grundsätze seyn können» «ui 
welche es hinführt. 
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Wir haben den vollständigen Titel dieser interes¬ 

santen Sammlung im vorigen Jahrgang St. 99 S. 1569 
angegeben, und die ersten sieben Hefte angezeigt. 
Seitdem haben wir acht neue Hefte erhalten, deren 
Hauptinhalt wir angeben wollen. 

Achtes Heft. S. 145 — £34. Sur V Origine, les 
Moeurs et VEtat actuel de la Nation Albanaise, par 
M. Auge Masci. Traduit de PItalien; communique 
par M. Sonnini. Die Albanesen, eine eben so be¬ 
rüchtigte als wenig bekannte, auf einem Weiten 
Erdstrich einheimische und noch in vielen Kolo¬ 
nien verbreitete Nation hat seit Jahrhunderten ihre 
Sitten und Gebräuche wenig verändert, und mit¬ 
ten unter policirten Völkern ihre barbarischen 
Sitten erhalten, sie verdiente eine genauere Schil¬ 
derung, die hier in fünf Capitel vertheilt ist. Ina 
ersten wird vom Ursprung derselben gehandelt. 
Das Land, welches man jetzt Albanien nennt, geht 
vom Fluss Drin oder Drino bis zu den akroeerau- 
nischen Bergen und umfasst das ganze alte grie¬ 
chische Illyricum. Epirus fangt von den akroce- 
raunischen Bergen an und endigt; sich bey Arta, 
ehemals Ambracia genannt. Dieser ganze Landstrich 
ist 700 italienische Meilen laug, 270 breit, und 
wird von den Albaniern bewohnt, die in Sitten 
und Sprache von den Griechen, Slaven und Tür¬ 
ken verschieden sind. Deswegen haben manche 
Geschichtforscher sie von den asiatischen Albaniern 
abgeleitet, die im heutigen Georgien wöhnten, eine 

Erster Band. 
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Abstammung, die der Verf. mit Recht bestreitet; 
Die griechischen Geschichtschreiber sehen sie für 
das, was sie wirklich sind, für die Eingebornen 
Macedöniens und Epirus an, bis auf den Chalcon- 
dylaj, der aber erst nach dem Fall des Cpolitischen 
Kaiserth. schrieb. Das alte Illyricum war in dag bar¬ 
barische und das griechische getheilt. Die Epiroten 
hatten im Alterthum ihre eigne Sprache und diess 
war die Sprache des alten Macedöniens und IUy. 
riens, ganz verschieden von der griechischen. Di« 
heutige albanesische Sprache scheint dieselbe zu 
eeyn, nur mit einigen Veränderungen, wie sie jede 
Sprache im Laufe der Jahrhunderte erfährt. Diese 
Identität wird durch einige Beyspiele dar°cthan 
Der Redacteur hat aber noch manches in Einern 
langen Zusätze beygefiigt, auch ein albanesische« 
Wörterbuch aus Leibnitz Werken gezogen und mit 
andern Sprachen verglichen. Auch die folgenden 
Capitel haben manche Ergänzungen von ihm erhal¬ 
ten, wie gleich das zweyte, welches einen (aller¬ 
dings mangelhaften) Ueberblick der Geschichte Al¬ 
baniens enthält. Reichhaltiger ist das dritte, wel¬ 
ches die Sitten der Albar.eser überhaupt darstellt, 
und bey. welchem der Redacteur mit Recht die 
überflüssigen Citaten aus Tacitus Weggelassen hat. 
Ungeachtet ihrer Unterdrückung und des Stolze* 
der Barone behaupten sie doch einen Geist der Frey- 
heit. Ackerbau und friedliche Geschäfte gefallen 
ihnen nicht, Waffen und Krieg sind ihre liebste 
Beschäftigung. Ihre streng gehaltenen Weiber be¬ 
sorgen das ganze Hauswesen. Ihre Heirathsge- 
bräuche gleichen noch einem Weiberraub. Jeder 
Flecken und jede Ortschaft lebt für sich und mischt 
sich nicht in die Angelegenheiten einer andern ; 
die Freyheit ist ihre gemeinschaftliche Sache; Grenz¬ 
streitigkeilen leranlassen bisweilen innere Kriege. 
Die Familien und ihre Angelegenheiten sind eben 
so von einander getrennt. Jeder Canton besteht 
aus einer Zahl Familien und jede Familie (Cetta) 
ist von der andern unabhängig. Die Streitigkeiten 
in jeder Cetta wurden von den ältesten Personen 
entschieden, so wie die Streitigkeiten verschiede- 

[35]' 
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nrn Cette’s von einer Versammlung von Alten, die 
eine Art von Senat bilden. In ihren Gefechten ha¬ 
ben sie keine Schlachtordnung. Gewalttätigkeiten 
von einzelnen Personen veranlassen blutige Kriege 
ganzer Familien. — Es fehlt dieser Charakteristik 
doch noch manches, worüber man belehrt seyn 
möchte. Das Wichtigste geben die beyden letzten 
Capitel, nemlich 4. über die albanesischen Kolonien 
im Königreich Neapel (von denen man hier ein 
vollständiges Verzeichniss findet), ihre Niederlas¬ 
sung, Zahl, Zustand und die Ursachen, warum 
sie in den Wissenschaften so wenig Fortschritte 
machen, und 5. über die Wichtigkeit des ihnen zu 
gewährenden Schutzes und die Mittel der alten 
neapolitanischen Regierung ihren Zustand zu ver¬ 
bessern. Es steht zu hoffen, dass die neue, so 
wohlthätige, Regierung noch mehr und wirksamer 
dafür sorgen wird. S. 235 — 266. Geographie Vir- 
gilienne, ou Commentaire sur les passages geogra- 
phiques les plus interessans des Oeuvres de Vir¬ 
gile. 1. Zuerst allgemeine Bemerkungen über die 
Kürze und Schnelligkeit der Ortsbeschreibungen bey 
Virgil. Dadurch zeichnen sich seine geographischen 
Stellen vortheilhaft vor denen des Ovid, Statius, Lu- 
can, Claudian und der neuern beschreibenden Dichter 
aus. Zum Beweis wird angeführt Georg. 2, 43 4 68* 
und bey dieser Veranlassung vom Buchsbaum von 
Cytorus gehandelt, wozu neuere französische Uebcr- 
8«tzer, wie Delille, Veranlassung gaben. 2. Pfäci- 
sion und Eleganz der geographischen Stellen des 
Virgils. Zwischen ihm und Ovid wird eine Paral¬ 
lele gezogen, die zum Vortheil des erstem auslällt. 
3. wird die Stelle Georg. 1, 53 — 58 über die Ver¬ 
schiedenheit der Klima’s und der Producte erläu¬ 
tert. Das Eisen der Chalyber, die Biber von Pon- 
tus, der Safran vorn Tmolus geben zu Erläuterun¬ 
gen, so wie Delille’s untreue und unrichtige Ueber- 
setzung zu schätzbaren Bemerkungen Gelegenheit. 
Die crocei odores werden auf den mit Satran an¬ 
gemachten Wein bezogen, mit welchem man die 
Theater parfümirte. An der Beschreibung des Thals 
des Amsanctus Aen. 7, 563 ss. wird 4. ein Beyspiel 
der geographischen Genauigkeit des Virgil gegeben, 
die selbst der neuern historischen und geographi¬ 
schen Genauigkeit nahe kommt. Der Verfasser ver¬ 
gleicht mit jener Stelle neuere Beschreibungen. Die 
unvollendete Abhandl. ist noch nicht fortgesetzt. — 
In dem Bulletin hat S. 267 ff. Herr Cail Rieh, de 
Vcsurotte, der auch eine Reise nach Lappland ge- 
than hatte, einige Verdrehungen von Aeerbi in der 
Voyage au Cap Nord berichtigt. Man weiss schon, 
wie unzuverlässig oft Herr Aeerbi ist. S. 274 ist 
eine Nachricht von den Charten des Königreichs 
Schweden, die im Lande selbst gefertigt sind, ge¬ 
geben. S. 278 ist Kotzebue’s Aufsatz über die Brü¬ 
derschaft von Korne übersetzt , und S. 283 cl'n 
Bruchstück aus einer französischen Uebersetzung 
von Clavigero’s Geschichte von Mexico, die schwim¬ 
menden Gärten von Mexico, mitgetlieilt. Ein neues 

Gemälde von Russland wollen die Herren Weiss, 
Le Clerc und Picault, durch Uebersetzung der Rei¬ 
sen und Schriftsteller über Russland und dessen 
Provinzen, mit Zusätzen und Anmerkungen aus an¬ 
dern Werken, liefern; ein grosses Unternehmen; 
ob es aber nicht nützlicher eingerichtet werden 
könnte ? 

Neuntes Heft: S. 289. Notice sur la plaine de 
la Crau par feu Hob. Paul de Lamanon (geh. zu 
Lamanon in der Provence 1752 — er hat einen 
Prospectus eines grossen Werkes in vier Bänden, 
über die Bildung der Gebürge, der Ebenen und 
Thäler, besonders der Ebene von Crau in Provence 
herausgegeben, das Werk aber ist nicht gedruckt 
worden) aus seinen in der kaiserlichen Bibliothek 
deponirten Papieren mitgetheilt von Depping. Die 
Crau ist eine 7 Lieues lange, und 4 Lieues breite 
Ebene in der Provence, ganz bedeckt mit Steinen 
von verschiedenen Arten, nicht zu einer und der¬ 
selben Zeit mit andern Ebenen gebildet. Aus einer 
Stelle des Aeschylus (sie wird nicht angeführt) soll 
erhellen, dass vor der Bildung derselben man nicht 
einen einzigen Stein dort fand, sondern die Erde 
mit Sumpf bedeckt war, und Aristoteles ihren Ur¬ 
sprung einem Erdbeben zusebreiben. Besser ist 
was über die Steinarten, mit denen sie bedeckt ist, 
über ihre Verbesserung und Cultur u. s. f. gesagt 
wird. S. 310 ist der Auszug aus Beckmanns Lile- 
rargeschichte der Reisen fortgesetzt. — S. 546- 
Ueber die Bevölkerung Schwedens. Man iet in die¬ 
sem Königreiche besser als in den meisten andern 
Staaten über den Zustand der Bevölkerung unter¬ 
richtet. 1745 wurde eine besondere königliche 
Commission zu diesem Behuf niedergesetzt, die irn 
Jahr 1749 ^rc Arbeiten anfing. An sie müssen aus 
allen Statthalterschaften und Consistorien jährliche 
Verzeichnisse eingeschickt werden, die nach einer 
bestimmten Regel einzurichten, aber nicht immer 
ganz genau sind. Wargentin hat einen kurzen Be¬ 
richt über die Bevölkerung von 1751 — 72, Nican- 
der einen ausführlichem über die Jahre 1772—95 
in den neuen Memoiren der Akademie der Wissen¬ 
schaften zu Stockholm Band 20. 21. und 22, Djur- 
berg in s. Beskrifning om Sverike eine Tabelle für 
lßoo gegeben. Ihnen folgt der Verf. dieses Auf¬ 
satzes. Die Bevölkerung hatte zugenommen. 1775 
zählte man 2,640,177 Einwohner, 1800 auf 6660 
Quadratmeil’en, 3,181,130. Es sind noch detaillir- 
tere Verzeichnisse der Volkszahl einzelner Provin¬ 
zen und ihrer Städte (bey welcher auch die Stif- 
tungsjahre angemerkt sind) beygeiügt. Stockholm 
(ungefähr 1243 gestiftet) hat 74000 bis ßoooo Ein¬ 
wohner. Auch werden die Anstalten gerühmt, die 
für die Erhaltung der Gesundheit des Volks ge¬ 
macht sind. Ueber Finnland erstreckt sich diess 
Gemälde nicht, weil cs wahrscheinlich für lange 
Zeit von Schweden getrennt seyn wird, aber eine 
schöne von Lapie entworfene Charte von Finnland 
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ist baygefügt. Man kann diese Charte auch ein¬ 
zeln kaufen für 2 Fr. S. 338- Pinkerton juge par 
les Anglais, oder kritische Bemerkungen über die 
zvveyte Ausgabe yon Pinkertons neuerer Geographie, 
aus den Edinburgh Review übersetzt, mit Zusätzen 
des Uebersetzcrs, welche vornemlicli die geogra¬ 
phische Methode angehen. Pinkerton verdient um 
so mehr Züchtigung, da er mit lächerlichem Selbst¬ 
lobe den ungereimtesten 4adel der geachtetsten Geo¬ 
graphen anderer Nationen verbindet , deren sich 
der Uebersetzer annimmt. Und doch ist P. selbst 
in der Literatur der ausländischen geographischen 
statistischen Werke und Landchar.ten höchst unwis¬ 
send. Im Bulletin ist S. 385 eine Uebersicht der 
neuen Werke über Hindostan gegeben. 

Zehntes Heft. Mit diesem Heft fängt der vierte 
Band des ersten Jahrgangs an. Ihn erötnet ein Aut- 
satz des Herrn Capitain Bory de Saint - Vincent 
sur les forets souterraines et sur le bois bitumi- 
neux de Wolfseck dans la haute Autriche. Nicht 
nur die Geschichte der Entdeckung dieser Kohlen¬ 
mine, sondern auch ihre Bearbeitung wird vom 
Herrn Verfasser beschrieben. S. 19 Dritter Auszug 
aus Beckmanns Literatur der alten Reisebeschrei- 
bun«en. Jos. Barbaro’s Reise nach Tana und Per¬ 
sien? Der Uebersetzer hat einige Anmerkungen 
beygefügt, und über seine (wohl zu weit getrie¬ 
bene) Forderung der in Beybehaltung aller Worte 
jeder Reisebeschreibung richtig geurtheilt. S. 62. 
Der Brief eines reisenden Liefländers an Kotzebue 
über Schottland, von Depping übersetzt, fBillig 
sollte doch immer angezeigt werden, wo. der Ori¬ 
ginalaufsatz zu lesen ist.) S. 84- Desertion de la 
Berte du Rhone et d’une partie de son Cours de- 
puie le Fort de l’Ecluse jusqu’ au Detroit de la 
Gliere. Der beygefügte topographische lfan ist an 
Ort und Stelle von Herrn Maurice aufgenommen 
worden, und wird von ihm recht gut erläutert, 
wozu Saussure und Boyssei (Voyage pittoresque et 
Navigation executee sur une partie du Rhone re- 
putee non navigable, Paris an III. 4.) benutzt sind. 
S. 102. Der Charakter des General Suwarof, aus 
Reinbecks Reise von Petersburg nach Moskau. 
S 114 wird eine ausführlichere Uebersicht von Hum¬ 
boldt und Bonpland Voyage dans V Interieur de 1 A.- 

merique gegeben, von Maxime Pazzvs Mem. statisli- 
uue sur le Depart. de Vaucluse aber nur eine kurze 
Vom 11. Hefte nimmt einen grossen Tbeil (S. 145 
„ooH) ein: Tableau des Bouches du Cattaro suivi 
d’une Notice sur Montenegro. Mit einer von La, 
„ie verfertigten Charte der Mundungen von Cat- 
iaro Der Verfasser ist ein beym Generalstab des 

österreichischen Corps, welches bis zum tres)sb»r- 
„er Frieden die Mündungen des Cattaro in besitz 
Ratte, augestellt gewesener Ofhcier, der das Lan 
mehrmals in allen Richtungen durchslnclien, seine 
an den Orten selbst gemachten Bemerkungen aber 
ursprünglich nicht zum Druck bestimmt hatte; er 

entschloss sich erst zu Ende des J. 1307 sie bekannt 
zu machen. Sie verbreiten vieles Licht über die 
Geschichte, und die natürliche und politische Be¬ 
schaffenheit eines noch w'enig bekannten Landes, 
das in den neuesten Zeiten die Cabinetter so sehr 
beschäftiget hat, wie es ehemals ein beständiger 
Zankapfel zwischen den Türken und Venetianern 
gewesen ist. Sie werden daher den Geschicht¬ 
schreibern, Staatsmännern und Diplomatikern aller 
Nationen wichtig seyn, wenn gleich der Verf. im 
Unwillen über die rohen Sitten der Bewohner ans¬ 
ruft: que ce pays a fait plus de bruit qu’il ne me- 
rite. Das ehemalige venet. Albanien, ein kleiner 
District von Westillyrien macht einen Theil von 
Dalmatien, welches sich ehemals vom Fluss Arsa 
bis zum Drino erstreckte, aus, und ist unter dem 
Namen Bocrhc die Cattaro bekannt; die Einwoh¬ 
ner heissen Bocchesi. Der Name ist von der Lage 
des Landes um mehrere kleine Bayen entlehnt, 
welche den Canal von Cattaro machen, und deren 
jede die besondern Namen, Baga und Seno, führt. 
Ein grosser Meerbusen ( Sinus Riss.onicus, jetzt 
Golf von Cattaro) tlieilt das gewesene venet. Alba¬ 
nien in zwey ungleiche Hälften. An der Mün¬ 
dung dieses Meerbusens befinden sich zwey Inseln, 
Scoglio di Zagnitza, und Scoglio della Madonna di 
Zagniza. Sie bilden drey Mündungen oder Ein¬ 
gänge, daher die Benennung. Das Innere des Golfs 
heisst gewöhnlich der Canal von Cattaro. Das Land 
bildet ein Drey eck, dessen längste Seite eine Aus¬ 
dehnung von fast 4° * eine Breite von 18 italien. 
Meilen hat; die Bevölkerung wird nur auf 59000 
Menschen (860 auf eine deutsche Quadratmeile) 
geschätzt. Die Gränzen sind nördlich die Herze¬ 
gowina, östlich Montenegro und das türkische Al¬ 
banien, westlich und südlich das Meer. Die Ra- 
gusaner, welche lieber Nachbarn der Türken als 
der Venetianer seyn wollten, hatten es erlangt, 
dass ihr Gebit sowohl von Albanien als von Dal¬ 
matien durch zwrey schmale Districte getrennt wur¬ 
de, welche den Türken gehörten und auf den mei¬ 
sten Charten übersehen worden sind. Das Land 
ist gebirgig, aber doch sehr angebauet, mehr als 
das Ragusanische. Die beyden Ufer des Meerbu¬ 
sens gewähren einen lachenden Anblick. Diese Cul- 
tur ist ganz das Werk der Mühe und Betriebsam¬ 
keit der Einwohner. Man wird in den Landhäu¬ 
sern von Cattaro mit Artigkeit aufgenommen und 
bewirthet, aber es fehlt das zutrauliche, heitere, 
freye Wesen, welches die Schweizer auszeichnet. 
Alles ist ceremoniös und steif; Weiber sind von 
aller Gesellschaft entfernt. Einige Thäler im In¬ 
nern des Landes sind weniger angebauet; die mei¬ 
sten Arbeiten des Ackerbaues verrichtet das weib¬ 
liche Geschlecht; die Forstcultur ist vernachlässigt, 
weil der Einwohner glaubt: Gott allein müsse da¬ 
für sorgen. Grosse Bäume wachsen aut dem Ge- 
bürge nicht; man duldet sie nicht einmal. Oel ist 
das vorzüglichste Produkt des Landes und von vor- 
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trefflicher Beschaffenheit, der Wein des Landes 
kann die Vergleichung mit den festen französ. und 
spanischen Weinen aushalten , vornemlich der Mar- 
zemin del Teodo, aber er reicht nicht für das Be- 
dürfniss der Einwohner hin, die aus Dalmatien, 
\vas sie noch von Wein brauchen, holen. Feigen 
gibt es im Ueberfluss und von vorzüglicher Güte. 
Seit 1730 cuhivirt man auch die Kartoffeln mit 
Erfolg; diese Wohlthat verdankt man dem Bischof 
von Montenegro, Peter Petrowich, der ihren An¬ 
bau den Montenegrinern und Bocchesern gelehrt 
und zur religiösen Pflicht gemacht hat. Die von 
Montenegro sind die besten. Bey schlechter War¬ 
tung gedeiht doch hier die Bienenzucht. Die Vieh¬ 
zucht wird vernachlässigt; man überlässt den Mon¬ 
tenegrinern, die man hasst, die Weiden des eignen 
Landes. Die Fischerey ist sehr einträglich, der 
den Weibern überlassene Seidenbau noch sehr man¬ 
gelhaft. Von Fabriken lässt sich nur die der In¬ 
strument-Saiten zu Perasto anführen, welche zu 
Venedig unter d«m Namen der römischen Saiten 
bekannt sind. Handel und Schilfarth sind fast die 
einzigen Zweige der Industrie, in welchen die Be¬ 
wohner des Cattaro einige Fortschritte gemacht 
haben. Ihre Seekenntnisse schränken sich auf das 
Adriatische, Jonische und den Theil des schwar¬ 
zen Meers ein, wrohin der Levantische Handel geht. 
Sehen wagen sie sich ins Mittelmeer, fast nie 
in den Ocean. 1798 hatten sie 264 Schiffe aller 
Art, i8°4 381 von denen die grossem 6 bis 20 
Canonen führen. Sie beschäftigen 3,500 wohl ge¬ 
übte Matrosen. Der Handel zur See wird meist 
auf Rechnung auswärtiger Kaufleute betrieben, sel¬ 
ten sind die Schiffe von den Eingebornen befrach¬ 
tet. Alan hat auch neuerlich den Beschwerden der 
Handelsleute über manche Misbräuche, durch wel¬ 
che die Seeleute von Cattaro ihren Credit zu ver¬ 
lieren angefangen haben, abzuhelfen gesucht; aber 
man weiss auch diese Anstalten zu eludiren; und 
man sieht auch da, dass, ohne Volksmoralität, die 
besten Anstalten und Gesetze nichts helfen. Die 
Ausfuhr besteht in ungefähr 4000 Barrels Oel, 
500000 Pfund trocknen Feigen, 520000 Pf. Talg- 
lichter, 5000 Tf. schöne Seide, 15000 Pf. Wachs 
und Honig und 10000 Pfund Schaaffelle. Getraide 
und Pökelfleisch macht den Haupt-transito - Handel 
aus. Die römisch-katholische und die griechische 
nicht unirle Confession sind die beyden Hauptreli¬ 
gionen des Landes; letztere, ob gleich die Religion 
von | des Volks war doch unter der Tenet, und 
österreichischen Herrschaft nur tolerirt. Die Vene- 
tianer wurden durch Politik bewogen, die griechi¬ 
sche Religion so £\x bedrücken. Es entstanden da¬ 
durch zwey Partheyen der Einwohner , die sich 
gegenseitig hassten. Die Ankunft der Russen gab 
den Griechen eine Zeitlang das Uebergewicht. In 
Cattaro ist ein katholischer Bischof (mit nicht mehr 
als 1200 Gulden Einkünften) und ein Capitel. Das 

Haupt der griechischen Kirche ist der Bischof von 
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Montenegro (jetzt Peter Petrovieh, von welchem 
merkwürdigen Manne einige biographische Nach¬ 
richten. erfheilt werden) der einen Arcliimandrit zu 
Prachnize und mehrere Protopapas hat. Die grie¬ 
chischen und die katholischen Priester sind sehr 
unwissend, und die Einwohner höchst abergläubig. 
1799 wollte die Geistlichkeit zu Castelnovo schon 
ein Mädchen von 19 Jahren , das Nervenzufälle 
hatte, als Flexe verbrennen, aber der österreichi¬ 
sche General Brady zerstreuete den Pöbel mittelst 
der Bajonette. Die Einwohner sind von starkem 
Körperbau und gesunder Constitution; ihre Weiber 
haben gewöhnlich nur zwey bis drey Kinder und 
altern bald. Das Volk ist jähzornig und rachsüch¬ 
tig, dabey äusserst stolz und ehrsüchtig. Mordtha- 
ten fallen daher häufig vor, und nur Strenge und 
Gewissheit der Strafen können sie hindern. Es 
wird doch bisweilen ein Blutgericht (Karvarina) 
gehalten, welches den, der einen andern getödtet 
oder verwundet hat, um Geld straft. E6 wird da¬ 
bey noch die Feuerprobe und der Kesselfang (Got- 
tesurtheile) gebraucht. Ein Mädchen, das sich von 
ihrem Liebhaber vor der Verheirathung verführen 
lässt, . wird gesteinigt. Noch lßce sah man ein 
Beyspiel, wo der Vater schon deu ersten Stein auf¬ 
gehoben hatte, als die Mannschaft einer österrei¬ 
chischen Kanonierschaluppe das Mädchen rettete. 
Die Regierung verdammte den Vater, dem Mädchen 
eine Mitgabe auszuzahlen, und es heirathete einen 
österreichischen Sergent, aber der Vater starb bald 
darauf für Kummer. Die an Montenegro grenzen¬ 
den Districte sind fast immer mit den Montenegri¬ 
nern in Krieg. In ihren Kriegsgesängen preisen 
sie den Jure Castriotich (George Castriotto, Scan¬ 
derbeg). Sie nehmen gute Stellungen und bewei¬ 
sen nicht gemeiae Kriegskenntniss. Sia sind sehr 
tauglich zum Soldatendienst, und eben so gute 
Schützen als die Tyroler. Auch ihre Weiber neh¬ 
men am Kriege Antheil. Uebrigens müssen sie alle 
Geschäfte, des Hauswesens besorgen, da die Männer, 
welche nicht Seeleute sind, ihr Leben im Müssig- 
gange .zubringen. Im Allgemeinen werden die Wei¬ 
ber wie Sclavinnen behandelt, und man kann sie 
sogar tödten, ohne eine Geldbusse dafür bezahlen 
zu müssen. In den reichern Gemeinden von Castel¬ 
novo u. s. f. ist ihr Schicksal milder, ob sie gleich 
sehr eingeschränkt leben müssen, da Eifersucht ein 
Hauptzug im Charakter der Einwohner ist. Die 
Heiratksgebräuche sind fast in jedem District ver¬ 
schieden. Alan sieht drey Arten von Trachten im 
Lande, die französische, die der Anwohner dea 
Golfs, und die alt-albanische. Eine einzige Apo¬ 
theke zu Cattaro reicht für das ganze Land hin, 
es mit Arzneymitfeln zu versehen. Mit Ausnahme 
einiger Elementarschulen , wo man Lesen und 
Schreiben lehrt, gibt es keine Unterriehtsanstalten 
im Lande. Wohlhabende schicken ihre nicht für 
die Schiflarth bestimmten Söhne nach Italien, um 
sie dort studiren zu lassen, Unter den einsichte- 
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vollen Männern des Landes zeichnet sich der Graf 
Trijjon Smecchia aus, welcher auch die einzige 
und beste Charte des ehemaligen Venet. Albaniens 
geliefert hat. Die Sprache des Landes ist ein sehr 
guter Dialekt der illyrischen Sprache, den aber die 
wenigsten Einwohner correkt schreiben. Das Ita¬ 
lienische wird nach der Venediger Mundart ge¬ 
sprochen. Der Adel des Landes führt allgemein den 
Titel Conto oder Cointe (Graf), die Venet. Regie¬ 
rung soll ihn jedem für die Summe von 25 Silber- 
ducateu (ungefähr 20 Thlr.) zugestanden haben. 
Diess wird jedoch widerlegt, und der historische 
Ursprung des Titels Conte (Vorsteher einer Gemein¬ 
heit), den man unrichtig für comte genommen 
habe, angegeben. Die Contes von Albanien und 
Dalmatien wurden nicht einmal zu Venedig und 
in dem übrigen Italien für adelich gehalten. Es gibt 
aber allerdings einige adelichc Familien im Lande, 
deren Vorfahren entweder vom deutschen Kaiser 
wegen geleisteter Dienste geadelt worden sind, 
oder die in den Senat (consiglio) der Städte Cattaro, 
Castelnovo und Badua aufgenommen waren. Aus 
der altern Geschichte des Landes ist wenig mit 
Sicherheit bekannt. Die Einwohner von Risano 
(wohin die Königin von Illyrien, Teuta, geflüchtet 
seyn soll), Cattaro und Dulcigno waren lange Zeit 
Seeräuber. Sie Muhamedaner von Carthago zerstör¬ 
ten 366 Cattaro, Risano, Badua und llosa. Sie 
vereinigten sich nachher mit den aus ihren Vater¬ 
lande vertriebenen Bosniern und baueten Cattaro 
wieder aut, welches eine republikanische Verfas¬ 
sung erhielt. Der König von Servien, George, trat 
ihnen 1x15 Scoglio di Prinlaqui nebst andern Di- 
etricten ab, und das Land blieb unter servischer 
Hoheit bis 1568» wo Servien in vier Theile zer- 
stiiekt wurde. Da entzogen sich die Einwohner 
der servischen Oberherrschaft und verbanden sich 
mit dem König von Ungarn Ludwig I.' Allein die 
Venetianer nahmen in demselben Jahre das Land 
ein und verwüsteten es. Es kam 1382 unter Bot- 
mässigkeit des Königs von Bosnien, erhielt aber 
1391 seine Freyheit wieder. Doch als die Türken 
im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts die benach¬ 
barten Länder einnahmen , unterwarfen sich die 
Einwohner 141U den Venetianern unter Bedingun¬ 
gen, welche die Venet. Regierung stets beobachtet 
hat; sie hat selbst den Umfang des Landes ver¬ 
mehrt. Die Einwohner waren auch mit der Venet. 
Herrschatt so zufrieden, dass sie sich ungern an 
Oesterreich 1797 abtreten Hessen. Doch hat sich 
ihr Handel und ihre Schiffarth unter der österrei¬ 
chischen Herrschaft sehr vermehrt. Entflieh kam 
durch den Presburger und Tilsiter Frieden das 
Land an das Königreich Italien. Unter der Venet. 
Regierung war es in Gemeinheiten, und diese un¬ 
ter die drey Städte Cattaro, Castelnovo und Badua 
vertheilt. Von diesen drey Städten und von den 
einzelnen Gemeinheitsörtern gibt der Verf. umständ¬ 

liche topographische und historische Nachrichten. 

Ihnen folgt S. 220 eine kürzere Notiz von Monte¬ 
negro, die man mit einer andern im zvveyten Th. 
dieser Annalen S. 387 ff. vergleichen kann. Das 
Land Montenegro, von ungefähr 150 Quadratmei- 
len im Umfang, war ursprünglich eine Provinz, 
die zum Paschalik von Scutari gehörte. Nach den 
Handschriften des Ritter Bolizza, der sich fast 
drey Jahre, als Geschäftsträger dev Republik Vene¬ 
dig, dort aufgehalten hat, belauft sich die Bevöl¬ 
kerung auf 45000 Seelen. Dio hohen und mit 
schwarzen Waldungen ehemals bedeckten Gebürge, 
welche das Land umgeben , haben den Namen 
Czerna Gora (schwarze Höhen) veranlasst, welcher 
übersetzt wird Montenegro. Auch das Innere be¬ 
steht aus Gebiirgen und ist in drey Distrikte 
( Najah 3) getheilt (nach Ivellio vier). Der vorzüg¬ 
lichste Reichthum des Landes besteht in der Schaaf- 
zucht; die Fischerey gibt einen überflüssigen Er¬ 
trag. Die griechische Religion ist die herrschende. 
Das Volk ist unwissend und voll von Vorurtheilen. 
Seit länger als einem Jahrhunderte haben sich die 
Montenegriner der Herrschaft der Türken entzo¬ 
gen, und ihre Unabhängigkeit behauptet. Sie ha¬ 
ben einen grausamen und wilden Charakter, und 
machen sich wenig aus einem Meuchelmord. An 
einem Fasttage Jemanden zu ermorden finden sie 
unbedenklich, aber sie würden sich eher tödten 
lassen , als Fleisch essen. Ihr Aberglaube ist so 
gross, dass, als sie 1806 einige Uhren erbeuteten, 
sie dieselben zerschlugen, weil sie ihi’en Gang für 
das Werk eines bösen Geistes hielten. Sie besitzen 
eine männliche Beredsamkeit und hohe Achtung 
für eheliche Treue. Jeder Flecken hat einen Ca” 
pitano, jeder District zwey Sardars, und alle Sar- 
dars zusammen ernennen den Regent. Jetzt hat 
der Bischof sich die weltliche Macht angemasst. 
Cetigno ist der Hauptort des Landes. Eigentliche 
Städte gibt es nicht. 

Seite 218 ff. ist aus des Grafen Fi’iedrich von 
Stolberg Pieise nach Italien seine Reise nach Apu¬ 
lien ausgehoDen und von Herrn Depping über¬ 
setzt, weil kein neuerer Reisender so ausführlich 
von Apulien gehandelt hat. Am Schlüsse ist auch 
S. 277 ein Verzeichniss einiger aus dem Griechi¬ 
schen hergeleiteter Worte des Dialekts von Tarent 
beygelügt. . In dem Bulletin sind S. 279 zwey 
neuere Beise in das Innere von Java, von Des- 
ckamps, D. M. und von Leschenault de la Tour, 
einem der Naturforscher, welche den Cap. Bau¬ 
din in die Südländer begleiteten, angezcigt; ihre 
Nachrichten sind noch nicht gedruckt. S. 2Q0 aus 
verschiedenen Quellen neue Bemerkungen über 
Menschen , welche Erde essen. S. 28c ist der 
Auszug aus Perons Entdeckungsreise in die Süd¬ 
länder fortgesetzt. 

Im zwölften Hefte, mit welchem der vierte 
Band des ersten Jahrgangs sich schliesst, sind die 
aus dem Mercurio Teruano gezogenen Bemexlum- 
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„en über den gegenwärtigen Zustand von Peru 
tortgesetzt S. 288 —3»3 (denn der englische Aus¬ 
zug von Spinner ist sehr mangelhaft. Diessmal ist 
die Abhandlung über den gegenwärtigen Zustand 
des Handels von Peru mitgetheilt. Es wird darin 
die Natur und Quantität der aus - und eingetükr- 
ten Waaren angegeben; der auswärtige Handel von 
Peru beschrieben (ein im Original selbst dunkler 
Artikel), die Ursache des Verfalls dieses Handels 
und die Mittel ihm aufzuhelfen aufgesucht. S. 325 
— 370 Memoire pour servir ä l’hietoire des Druses, 
peuple du Liban, par feu M. Venture, Secret. In- 
terprete du Hoi. Tire de la Bibi. Imp,er. et com- 
munique par M. Langles. Auch hier wird gleich 
im Eingänge des Puges de St. Pierre Histoire des 
Druses — 1763. für einen Boman erklärt; sowohl 
was die Geschichte des Volks, als was seinen ge¬ 
genwärtigen Zustand anbetrifft. Der gegenwärtige 
Verfasser schränkt sich auf einen Abriss der Begie- 
run<*, der Gebräuche und der Religion des Volks 
ein T * da ihm ein vierjähriger Aufenthalt im Orient 
hinlängliche Bekanntschaft damit verschafft batte. 
Inzwischen findet man eben nicht überall viel 
Neues Die schönsten Besitzungen der Drusen sind 
in dem Libanon und Kesroan, die jzum District 
von Seyda gehören, eingeschlossen. Es ist diess 
das eigentliche Fürstenthum des Grossemir, die 
Hauptstadt ist Dair-Camar, und er bezahlt dem 
Pascha von Seyda einen jährlichen Tribut von 550 
Beuteln (der Beutel besteht aus 500 Piastern, de¬ 
ren jeder etwa 14 gr. gilt). Der Antilibanus, von 
welchem das Thal Bckaa abhängt, gehört zu Da- 
mas, und macht ein eignes Fürstenthum aus, .das 
eine mit dem Grossemir verbundene drusische Fa¬ 
milie besitzt. Casbeja ist der Hauptort. An die 
Drusen gränzen südlich die Mutualis, nördlich die 
Nassau«, östlich die Araber. Eine Lehnsregierung 
findet bey den Drusen Statt. An der Spitze der¬ 
selben steht der Emir, dessen Einkünfte aus dem 
Ertrag seiner Ländereyen, der Zölle und Pachtun¬ 
gen bestehen. Er muss den Tribut (Miri) an die 
Pforte eintreiben, der auf eine billige und gleiche 
Weise vertheilt ist. Nach ihm folgen die 7 gros¬ 
sen Vasallen (die der Emir nie am Leben strafen 
darf) unter welchen drey Familien die vornehm¬ 
sten sind. Unter ihnen stehen die Scheiks oder 
Guterbesitzer der verschiedenen Flecken, ein Adel 
vorn zweyten Bange; und die letzte Classe ma¬ 
chen die Ackerbauer aus, denen ihre Freyheit und 
Ei^enthum, so wie ihre Abgaben und Dienstlei¬ 
stungen durch das Gesetz bestimmt 6ind. Wenn 
die Drusen einig sind, so sind ihre Waffen furcht¬ 
bar. Der Emir Fakreddin war vor etwa 150 Jah¬ 
ren (vor der Zeit wo der Vf. schrieb) durch seine 
Thaten ausgezeichnet. Er gehörte zu dem Hause 
Dia an , das seit undenklicher Zeit die Herrschaft 
Gehabt hat. Nach seinem Tode wurde der letzte 
Abkömmling dieser Familie von dem Emir Melbern 
raus dem Lande Horan) getödtet, und dessen Ab- 

t65ö 

kömmlingc regieren jetzt i:i den Gebirgen des Liba¬ 
non. Aus diesem Hause wählen die Drusen ihren 
Emir, so dass sie gewöhnlich die Nachfolge in der 
Collaterallinie befolgen. Die Emir« dieser Familie 
verheirathen sich nur unter einander. Es <nbt unter 
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den Drusen noch eine Familie, die den Emirtitel 
führt, ohne eine Herrschaft zu haben. Sie hat ihn 
im Kriege mit den Mutualis erlangt. Die Mutualis 
bewohnen das gebirgige und fruchtbare Land vom 
Fluss Seyda bis an das Gebiet von Acre, und zahlen 
dem Pascha von Seyda einen jährlichen Tribut von 
200 Beuteln. Einige von den Zeiten der Kreuzzüge 
herrührende Schlösser dienen ihnen zum Schutz. 
Sie sind ein fanatisches Volk, Verehrer des Ali und 
der eilf Imans seines Stammes, die ihm i.m Kalifate 
folgten, und haben einen unauslöschlichen Hass ge¬ 
gen die Sunniten , beobachten aber die mohamedan. 
Gesetze sehr streng. Mehrere Scheiks regieren über 
sie. Sie sind weniger zahlreich als die Drusen, aber 
ihre Beiterey ist besser. Einiges über den damaligen 
Emir der Drusen Jussef, und über den berüchtigten 
Dschessur Pascha. Kesroan bewohnen bloss Maro- 
niten-Christen, die ihre besondern Scheiks haben. 
Der Seidenbau macht den Hauptreichthum des Lan¬ 
des aus. Die Europäer haben keine Niederlassung im 
Lande der Drusen errichtet. Die Dänen versuchten 
zu Baruth ein Comptoir zu stiften, mussten es aber 
wieder verlassen. Die Drusen können leicht 5000.0 
Mann unter die Waffen stellen, die zur Vertheidi- 
gung der Gebirge und Dcfileen recht brauchbar sind, 
für die Ebenen aber nicht taugen. Ihre Unterhaltung 
kostet dem Emir nichts, da es Lehnsmiliz ist. Die 
besondere Art sie zu versammeln, wird vom Verf. 
genau beschrieben. Aus Aegypten erwarten sie ihren 
Befreyer nach den Aussprüchen ihrer Propheten. Sie 
richteten daher 1773 ihre Augen auf den Mehcmet 
Bey Abu Daheb, den aber ein frühzeitiger Tod mit¬ 
ten im Laufe seiner Eroberungen wegnahm. Der 
Vf. glaubt, der ehemals so berühmte Alte vom Berge 
sey kein anderer als der Anführer der Nation der Dru¬ 
sen. Der Emir hat stets einen auserlesenen Haufen 
ihm Ergebner um sich, die sich auch für ihn auf¬ 
opfern müssen. Gastfreundschaft, Reinlichkeit, Rach¬ 
sucht (die jeden Mord vergilt) gehören zu den Haupt¬ 
zügen des Charakters der Drusen. Die Ehe ist bev 
ihnen , wie bey den Türken eine bloss bürgerliche 
Handlung. Wenn gleich in einigen Flecken eine 
grosse Ausschweifung in der Wollust herrscht, so 
ist diese doch ganz den religiösen Vorschritten dieser 
Nation zuwider. Man darf die Drusen nicht ver¬ 
wechseln mit den Völkern, welche die Gebirge von 
Latackia bis Iialeb bewohnen; eine in Regierungs- 
forrri und Religion ganz verschiedenen Nation, die 
JVassairier genannt, die von dem Paschalik Tripoli 
ebhängen, und deren Hauptflecken Behlusiel ist. hie 
sind sehr tolerant gegen andere Religionspartheyen, 
glauben an Seelenwanderung, gehören zu den Ali- 
den, und haben zwev jährliche grosse Fcsre. Die 
Drusen bekennen sich zwar dem Anschein nach zum 
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Mohamedismus, sind aber insgeheim dessen Feinde. 
Wan sollte aus ihrem Betragen gegen die Christen 
schlicssen, dass sie nicht weit vom Christenthum 
entfernt wären, gleichwohl verwerfen sie auch des¬ 
sen Lehren. Ihre Religion ist ein Geheimniss, ihre 
heiligen Bücher werden mit ängstlicher Sorgfalt auf¬ 
bewahrt (jetzt sind doch mehrere bekannt und über¬ 
setzt), und die Erklärung der Mysterien ist nur ei¬ 
nem kleinen Theil ihrer Weisen bekannt. In Anse¬ 
hung der Religion ist das Volk in 3 Classen getheilt: 
Weltliche oder Unwissende (giuheja), solche die nach 
Weisheit trachten (navi), und Weise (Ukela). Die 
erste Classe zeigt die grösste Gleichgültigkeit gegen 
Glaubens - und Sittenlehre ihrer Religion. Wenn 
das Jugendfeuer verlöscht, dann treten eie in die 
zweyte Classe ein, verändern zugleich ihre Kleidung 
und legen die Waffen ab. Nur nach langem Aushar¬ 
ren können sie in die dritte Classe kommen. Aus 
einem Calechismus der Drusen und einem kanoni¬ 
schen Buche, das von einem Gesandten ihres Gotses 
geschrieben seyn soll, theilt der Verf. einen Abriss 
ihrer Religion mit. Man kennt sie unter uns aus 
mehrern Quellen senou besser. Es ist zu bedauern, 
dass dem Redacteur nicht alle Beyfräge in verschie¬ 
denen deutschen Sammlungen für die orientalische 
und die Religionsgeschichte, so wie das eigne Werk 
des Hrn. Bast, Worbs, bekannt geworden sind. Er 
führt nur einige in einem Zusatz S. 372 an, wo er 
auch erwähnt, dass Hr. Silvestre de Sacy ein grosses 
Werk über die Geschichte und Religion der Drusen 
ausarbeite. S. 375 — 385* Neue Beschreibung von 
Kharisme oder Chowaresmia, feinen Theil der unab¬ 
hängigen Tatarey, vom Herausgeber, mit einer 
Charte, die von den frühem merklich ab weicht in 
Angabe der Längen und Breiten. Im Bulletin wird 
S. 386 die Reise de6 Major Z. M. Pike, dem die arae- 
rikan. Regierung eine Sendung aufgetragen hatte, 
nach den Quellen des Mississippi, in den Westen 
von Luisiana und Neumexico, angekündigt. Der Vf. 
durchstreifte 1805-— 1807 den nördl. und westl.Theil 
von Luisiana, wurde an den Gränzen von Neumexico 
durch die Spanier arretirt, und in die innern Pro¬ 
vinzen Neuspaniens als Gefangener geführt, endlich 
in üie vereinigten Staaten zurückgeschickt. S. 388 
sind neue Nachrichten von dem Naturforscher Mi- 
chaux und seiner neuen Reise in den Westen der Al- 
leghany-Berge mitgetheilt. S. 589 ff. ist aus einem 
gedruckten nordamerik. Staatsbericht im J. 1808. des 
Staatssekretärs Gallatin Bericht über die Schifiahrts- 
eanäle in den vereinigten Staaten ausgezogen. He- 
risson hat eine neue Charte von Europa in 4 grossen 
Blättern herausgegeben, die S. 393 angezeigt wird. 
Des Lord Valentia Reise nach Ostindien ist nun in 
engli - her Sprache erschienen. Görden's Geschichte 
von Irland bis i801* ist aus dem Englischen übersetzt 
\on Peter Lamontagne in drey Bänden zu Paris her¬ 
ausgekommen. . Aus des Capit. 31ac - Cullutn Reise 
nach irinidad im J. 1805, zu Liverpool schon i8°5 
gedruckt, wird ein Auszug gegeben. Die Schrift ist 

grösstentheils gegen den General Pictoii und seinen 
Despotismus gerichtet. Von der Collection abregee 
des Voyages auciens et moderne par F. B — 1 ist die 
Nachricht aus dem Publicist wieder abgedruckt. 

Den zweyten Jahrg. (fünften Band) eröffnet im 
ersten (i5ten) Hefte, den Adamson’s Brustbild ziert, 
der Herausg. mit einer Uebersetzung von Büsehings 
Auisatz über den asphaltischen See oder das todte 
Meer; denn der erste Band von Asien in Büsch. Erd¬ 
beschreibung ist noch nicht französisch übersetzt. 
Der Herausg. hat zahlreiche Anmerkungen beygefügt, 
und das Resultat derselben sowohl als der Büsch. Abh. 
S. 41 zusammengestellt. S. 48 — 67 hat Hr. Depping 
einen Auszug aus Andr. Wolf histor. und Statist. Be¬ 
schreibung der Moldau (Hermanstadt 1805. kl. 80 
mitgetheilt. S. ßQ—103 ist der Auszug aus Rein¬ 
becks Reise von Petersburg nach Moskau fortgesetzt, 
und insbesondere des Hrn. Collegienrath von Bause 
Sammlung von russischen Alterthümern und Produ- 
cten Indiens und China’s erwähnt. Im Bulletin ist 
S. 104 des Hrn. Stephan Jondot Tableau historique 
des Nations, ein universalhistor. Werk in 4 Bänden, 
dergleichen Frankreich insbesondere mangelte, an¬ 
gekündigt. Aus der Zeitung für die elegante Welt 
sind S. 107 die Erinnerungen eines Reisenden im 
Norden übersetzt. S. 110. Adam's Geschichte von 
Spanien, aus dem Engl, übersetzt von Priand in vier 
Bänden, wird als eine Compilation aus den Werken 
von Mariana und Ferreras dargestellt. S. 117. Von 
den vom verstorbenen Adanson hinterlassenen Hand¬ 
schriften nur eine allgemeine Nachricht. S. 118 wird 
Langsdorf’s Reise in die grosse Bucharey angekün¬ 
digt, S. 119 des Hrn. Aubert du Petit Thouars kurze 
Nachricht von den Inseln Tristan d’Acunha, die er 
1793 besucht hat. S. 120 fi. Bemerkungen über eine 
Stelle in den Commenrarien des Julius Cäsar von 
Depping. In der Stelle I, 8*'tritt er mit andern Spon’s 
Erläuterungen in s. Histoire de Geneve bey; aber in 
I, 6. zu Anfang, wo einige statt flumen Rhodamim 
vorgeschlagen haben, flumen Rhenum, will Hr. D. 
lieber Danum lesen und den Ain verstehen, den man 
in ältern Zeiten Dain, Danus, schrieb. Eine kleine 
im löten Jahrh. von dem Präsident Desmesmes ge¬ 
schriebene Abhandlung, aus welcher eine Stelle mit¬ 
getheilt wird, brachte ihn auf diesen Gedanken. 
Des Don Felix d’Azara Reise in das südliche Amerika, 
nach den Handschriften des Vfs. von Valckenaer be¬ 
kannt gemacht, mit Anmerkungen von Cuvier und 
mit andern Aufsätzen, in 4 Bänden wird vorläufig 
angekündigt. 

Im vierzehnten Heft (zweyten des zweyten 
Jahrgangs) ist zuerst des Hrn. Tone Abriss der po¬ 
litischen Verfassung des Reichs der Maratten aus 
dem Englischen (im Aeiatik Annual Register auf 
1803) von Moreau übei'setzt, S, 129—201. ein sehr 
interessanter Aufsatz, wiewohl er den in Ostin¬ 
dien herrschenden Engländern allerdings in meh¬ 
rern Beziehungen wichtiger ist, als den übrigen Eu¬ 
ropäern. Die Maratten gehören zu einer der nie- 
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drigsten Casten, aber eben deswegen sind sie an 
ein arbeifsames und mühevolles Leben mehr ge¬ 
wöhnt, und da sie an viele hiadostanische Gesetze, 
welche die obern Gasten belolgen müssen, nicht 
gebunden sind, auch zum militärischen Leben ge¬ 
schickter. Sie bestehen aus drey grossen Stämmen. 
Ihr einfacher und ehrlicher Charakter wird in Ver¬ 
gleichung mit der Duplicität anderer Indianer sehr 
gerühmt. Die bürgerliche Gewalt ist nicht in ih¬ 
ren Händen und ihre Angelegenheiten werden zu 
Punah von einer kleinen Zahl Braminen geleitet. 
Vor ungefähr 35 Jahren konnten die Maratten noch 
den Muselmännern die Oberherrschaft über Hin- 
dostan streitig machen. Holwel’i und Renneis Ver¬ 
muthungen über den Ursprung des Namens Marat¬ 
ten verwirft der Verf. und zeigt, dass die Maratten 
ein südliches, von den Radschaputten (Rasbuts) 
ganz verschiedenes Volk sind. Ihr Staat ist. eine Art 
von militärischer Republik. Der Peschwa ist Haupt 
derselben. Das ganze Regierungssystem ist für das 
Volk äusserst nachtheilig und drückend. Das Reich 
der Maratten betrachtet sich als in beständigem Krieg 
begriffen. DieReiterey macht ihre Hauptmacht aus. 
Nach dem Vf. ist der Marattenstaat bey weitem nicht so 
furchtbar, als man in Europa glaubt, und in einem 
Kriege mit Grossbrit., so wenig er auch zu wünschen 
«ey, bwiirde er gewiss unterliegen. . Der Herausgeber 
bemerkt, Hr. Tone scheine zwar die Fehler des poht. 
Systems der Maratten übertrieben zu haben, aber er 
verdiene doch als Augenzeuge gehört zu werden. 
S. n02_209. Lettre a M. Gail, Professeur au College 
de~France, sur un Passage de Thucydide, relalif ä 
la Situation de Cap Malee dans 1 lle de Lesbos, par 
A. Letronne. Die Stelle ist im 3. B. 4. Cap. wo die 
Worte; die Athenienser landeten am Vorgebürge Ma- 
lea x^o; ßo^sav ryjg xoAew? (Mitylene s) den Angaben an¬ 
derer alten Geographen widersprechen, welche diess 
Vorgebürge südwärts von Mitylene setzen, und das¬ 
selbe gilt vom heutigen Cup_Ste Maiie, welches nach 
allen Zeugnissen das alte Malea ist. Dass die Stelle 
des Xenophon in den Hellenicis, wo er das Cap Ma¬ 
lea Mitylene gegen über setzt, verdorben sey, hat 
schon Palmerius bemerkt. Hr. L, hält also im 1 huc. 
Toog ß. r. x. für ein späteres Einschiebsel, das vom 
Rande in den Text gekommen sey. S. 210— 231. 
Periple de la Paphlagonie, ou Memoire sur les Lieux 
in di QU es par les Anciens et les Modernes, sur la Cote 
de la Mer uoire, depuis le Fleuve Halys jusqu’ au 
Fleuvc Parthenius, vom Herausgeber, mit vier Pla¬ 
nen von den Häfen von Amassera, Sinope, Ghelind- 
gchik uud Warna. Der Verf. verweilt nur bey den 
Platzen , worüber er neue und sichere Details geben 
kann. Er ist dabey von verschiedenen Gelehrten 
und Reisenden unterstützt worden. Nach allgemei¬ 
nen Bemerkungen über Paphlagonien (das heutige 
Sandschakat Kastamuniah unter dem Paschalik Ana- 
doli) wird die Mündung des Halys (jetzt Kisil-Irmak) 
als Punct der Abreise angegeben. Darauf folgen die 
Distanzen der Orte nach dem Penplus des Arrians, 
dann des Marcianus Heracleota, und dann eines Un- 

rrn enannten.. In der Beschreibung des Golfs vom Halys 
bis nach Sinope weichen die Alten sowohl als die 
Neuern von einander ab. Diese Abweichungen wer¬ 
den erläutert. Zuletzt folgen die Beschreibungen von 
Sinope und ein Abriss der Geschichte dieser ehemals 
merkwürdigen Stadt. Die Gegend, wo sie.liegt, ist 
der von Gibraltar sehr ähnlich. Ihr Ursprung verliert 
sich in die frühsten, dunkeln, Zeiten. Seit Mu ha- 
med II. (1460) sind die Türken im Besitz und die 
Griechen bewohnen eine Vorstadt. Die Volksmenge 
beträgt etwa 10000 Menschen, nicht, wie Peyssonel 
angab, 50000. Die G.iechen, von den Türken be¬ 
drückt, haben sich allmälig in die Crimm gezogen, 
oder unter russischen Schutz begeben. Der Handel 
wird schläfrig betrieben. Auch davon hat Peyssonel 
eine zu vortheilhafte Schilderung gemacht. Für eino 
civilisirte Nation würde der Besitz dieses Platzes sehr 
wichtig werden. S. 232 wird des Hrn. Reichard 
neue Hypothese über den Lauf des Niger, aus den 
geograpb. Ephemeriden aufs J. lßoß mitgetheilt, zu¬ 
gleich mit den Gründen, die sie unterstützen. S. 245. 
Zweytcr Auszug aus Humboldt’s und Bonpland’sReise 
in das Innere von America. Aus dem dritten Thei], 
■Welcher denVersuch über das Königreich Neugpanien 
vom Hrn. Kammerherrn von Humboldt enthält, wird 
diessmal ein Auszug gegeben. Die Einwohner beste¬ 
hen aus vier Geschlechtern : Weisse (an der Zahl etwa 
1,200000 — eine schlechte Politik hat die Europäer in 
Mexico und die daselbst gebernen Spanier , welche 
von allem Antheil an der Staatsverwaltung ausge¬ 
schlossen sind, entzweyt); farbigte Leute von vermisch¬ 
ten Stämmen (2,400000); Negern (sehr wenige, weil 
Zucker und Indigo dort reeht gut wachsen, ohne vom 
Schweiss der Afrikaner gedüngt zu seyn); Indianer 
oder Abkömmlinge der alten Mexicaner (doch noch, 
nach so vielen Grausamkeiten) mehr als 2,500000, fast 
ganz auf Altmexico eingeschränkt). Hr. v. IR glaubt 
dass die alten Mexicaner (Azteken) von den Mongolen 
oder einer andern Nation des nördl. Asiens abstam¬ 
men, u. diese Meynung hat allerdings schon jetzt viel 
Wahrscheinlichkeit erhalten. Ausser der topograph. 
u. militär. Charte Deutschlands vom Industriecomtoir 
in Weimar wird noch des Hrn. Capit. Lapie Charte 
vom mittelländischen und schwarzen Meer in vier 
Blättern angezeigt. Den ersten Entwurf dazu hatte 
der berühmte fl'izzi- Zaiinoni gemacht. Seine gesam¬ 
melten Materialien kamen in die Hände des Buchh. 
Gravier, der sie dem Hrn. Lapie anvertrauete, wel¬ 
cher noch überdiess nicht nur alle seit des R. Z. Zeit 
erschienene Charten, auch die spanischen und russi¬ 
schen, sondern auch eine Menge handschriftl. Bemer¬ 
kungen der einsichtsvollsten Geographen u. Officiere 
benutzt hat, so dass seine Charte das Resultat der gegen¬ 
wärtigen Kenntnisse aller civilisirten Nationen, die am 

. mittell. Meer -wohnen oder es befahren, darstellt. Der 
Stich ist sehr fleissig gemacht und der Preiss (12 Fr.) 
äusserst massig. Die zwey ersten Bände von Lacretelle 
le jeune Historie de France pendant le iQ. Siede wer¬ 
den ebenfalls sehr gerühmt. 

( Dar Losthhst folgt.) 
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M A THEMA TI K. 

Hifi wichtige Lehre von den Logarithmen .und ih- 

jTem Gebrauche, vollständig und deutlich ent¬ 

wickelt, und .durch sehr viele Beispiele erläu¬ 

tert von JC. F. Hausier, Königl. Wirtemb. Hof- 

r*th und pensionirteni Mitgliede der Russisch-Kayserl. 

Acad. der Wissenscb. zu St. Petersburg. Xubingen, 

in der J. G, Cotta’schen Buchhandlung. rSoß. 8* 

X. u. .140 S. (18 gr.) 

Der Verfasser glaubt, -dass ein .eigenes Werk über 

die Logarithmen, in welchem diese wichtige Lehre 
von ihrem .ersten Ursprung an systematisch und 
ausführlicher als in den gewöhnlichen Gompen- 
dien, dabey aber doch nicht allzu weitläufig vor¬ 
getragen werde, kein überflüssiges Unternehmen 
sey. Er bezeugt, dieses Bedürfhiss schon oft bey 
einem etlich- und zwanzigjährigen Unterricht, und 
bey fähigen Köpfen gefühlt zu haben, welche das 
ganze Feld der Brauchbarkeit der Logarithmen, 
dabey aber auch ihre theoretische Seite .ganz zu 
überschauen gewünscht hätten. Er hofft diesem 
Bedürfnisse durch gegenwärtige Schrift abzuhelfen, 
in welcher er die Lehre von den Logarithmen so 
deutlich als möglich vorzutragen sich bestrebte; 
welches allerdings anerkannt werden muss. „Der 
Vortrag des Ganzen, bemerkt er, ist auf die Be¬ 
trachtung der zu einem Systeme verbundenen arith¬ 
metischen und geometrischen Progressionen gegrün¬ 
det. Auf diese Art wird alles lichtvoll; da auf dem 
andern Wege, wenn man nemlich die Logarithmü,n 
als Exponenten ansieht, Lücken und Undeutlich- 

, keilen für Anfänger mit unterlaufen. Ja sogar, so 
lange man nicht den Begriff von abgeleiteten geo¬ 
metrischen und arithmetischen Progressionen aus 
einem ursprünglich angenommenen System so ent¬ 
wickelt, wie es $. 11 folg, geschehen ist, so likt 
auch die Vorstellung der Logarithmen, in so fern 
sie Glieder einer arithmetischen Progression sind, 
immer noch etwas Mangelhaftes. Eec. ist mit die- 

Lrster Band. 

.ser Behauptung im -Ganzen sehr einverstanden : un4 
dieses ist für -ihn nur um ,so mehr ein Beweg¬ 
grund, über die in den angeführten jj(j. gegebene 
Entwickelung eine Bemerkung beyzubringen, We3. 
<che vielleicht zur Vervollkommnung derselben et¬ 
was beytragen kann. 

Es heisst in $. 9. „ Satz. Wenn man zwischen 
je Z Weyen unmittelbar auf einander folgenden Glie¬ 
dern einer geometrischen Progression A, B, C, D, E 
.etc. mittlere geometrische Proportionalzahlen sucht, 
nämlich J zwischen A und B, B’ zwischen B und 
C, u. s. w., so bilden diese mit jenen in eine 

• G, C, Z) etc. vereinigt, 
«Dentalis eine geometrische Progression. « 

jj. io. „Zusatz. Es lässt sich als-o .aus einer 
geometrischen Progression, durch Einschaltung vou 
mittleren Proportionalgrössen zwischen je zwey un¬ 
mittelbar auf einander folgenden Glieder derselben 
eine zvveyte, und aus dieser auf gleiche Weise 
eine dritte, vierte, und so fort ins Unendliche *b- 
1 eiten,« 

. f* 11.»Definition. Jede bey einem logaritb- 
mischen System zum Grund gelegte geometrische 
Progression nennen wir in Zukunft eine ursprüng¬ 
liche; jede durch Einschaltung von mittleren geo¬ 

metrischen Proportionalgrössen von ihr abstammende 
aber eine abgeleitete Progression.“ 

0. IC. „Satz. Jede ganze positive Zahl kann 
als ein Glied einer gewissen geometrischen Progres¬ 
sion angesehen werden, die von einer beliebig an¬ 

genommenen ursprünglichen Progression positiver 
Zahlen ableitbar ist.“ 

„Es sey a eine positive ganze Zahl, und A, B, 
C, D, E etc. eine beliebige ursprüngliche geome¬ 
trische Progression: so behaupte ich, es lasse sich 
aus dieser eine abgeleitete A, A', A", . . . B, B' 
B", ... C, C\ C. . . D, JJ, L>"; . . , etc. an! 
geben, von welcher a ein Glied ist.“ 

„Beweis. Die Zahl a muss notliwendig ent¬ 
weder selbst ein Glied der ursprünglichen Progres¬ 
sion A, Bt C etc. seyn, oder zwischen zwey der- 
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selben, z» B. zwischen B und C fallen. Im ersten 
Fall ist der Satz erwiesen. Im andern aber sind 
B und C die ersten Gränzen von a. Indem man 
aus der ursprünglichen Progression die erste abge¬ 
leitete A, A', B, B', C, C, D etc. bildet: entstehen 
aus m Gliedern der ersten, cm—' Glieder der 
abgeleiteten; und a, das zwischen den Gränzen 13 
und C lag, die wir als endliche Grössen anneh¬ 
men, ist nur entweder gleich B', oder es liegt 
zwischen B und B', oder zwischen Bi und C. Da 
nun B' (wir nehmen von nun an die ursprüngli¬ 
che Progression immer als steigend an) -<C E ist; 
so sind die Gränzen B und B' näher beysammen, 
als B und C. Das heisst: wenn aus der ursprüng¬ 
lichen Progression eine abgeleitete gebildet wird; 
so ist a entweder ein Glied dieser abgeleiteten, oder 
es liegt zwischen Gränzen, die näher beysammen 
sind, als die ersten oder äussersten B und C. Im 
ersten Fall ist der Satz abermal erwiesen. Im an¬ 
dern ist der Unterschied von eben diesem a und 
seinen neuen Gränzen kleiner,-als der Unterschied 
von eben diesem a und seinen äussersten Gränzen. 
Es können nun aber aus der ursprünglichen Pro¬ 
gression so viel abgeleitete gebildet werden, als 
man will. Mithin kommt man endlich, da der 
erste Unterschied von a und seinen äussersten Grän¬ 
zen endlich ist, und bey jeder neuen Progression 
sich um eine endliche Grösse vermindert, auf eine 
solche abgeleitete Progression, in welcher entweder 
«in Glied wirklich gleich a ist, oder man gelangt 
zu solchen Gränzen, deren Unterschied von a so 
klein ist, als man will; das ist, so nahe an Null 
ist, als man will, und welche Gränzen man also 
anstatt a selbst annehmen kann. Folglich lässt sich 
jede positive ganze Zahl als ein Glied einer geome¬ 
trischen Progression ansehen , die von jeder belie¬ 
bigen ursprünglichen abgeleitet werden kann.“ 

Di eser letzte Schluss nun von der beständigen 
Verminderung einer Grösse (hier des Unterschied» 
zwischen a und seinen nächsten Gränzen) darauf, 
dass sich die Grösse s© klein machen oder der Null 
so nahe bringen lasse, als man wolle, gebt so 
schlechthin, nicht an. Er ist z. B. unstatthaft, 
wenn die Abnahmen der Grösse nach einem ge¬ 
wissen Gesetze immer kleiner und kleiner werden. 
Es muss bestimmt gezeigt werden, dass sich, und 
die Construction angegeben werden , durch welche 
sich die beständig zu vermindernde Grösse kleiner 
machen lasse als irgend eine gegebene noch so 
kleine Grösse. Durch diese Construction wird sich 
alsdenn von selbst ergeben, wie die Anzahl der 
für ein gewisses a zu bildenden Progressionen von 
den zvveyerley Umständen abhange, auf welche es 
nach dem Zusätze ankommt, den der Verf. $. i4- 
macht: „Die Anzahl der für ein gewisses a zu bil¬ 
denden abgeleiteten Progressionen hängt von zwey- 
eiley Umständen ab. Einmal von der Natur der 
Zahl a selbst, und dann auch noch von dem Grade 
der Annäherung der leisten Gränzen» die man mit 

5ö4 

a gleich annimmt. Gemeiniglich sieht man Zahlen, 

die ausser den Zahlen auch noch in den ersten 

Decimalziffern Übereinkommen, als gleich an —“ 

Die Ergänzung des Beweises lässt sich nun 
auf folgende Art einleiten. Es sey 

Lehnsatz 1. Es werden aus zwey gleichartigen 
Grössen A, B durch Einschaltung mittlerer Pro¬ 
portionalgrössen mehrere Reihen nach einander 
abgeleitet; die erste nämlich enthalte die Glieder 
//, die mittlere Proportionalgrösse zwischen A und 
JE», und B; die ziveyte enthalte die drey Glieder 
der ersten Reihe, und zwischen jeden zwey zu¬ 
nächst auf einander folgenden derselben eine mitt¬ 
lere Proportionalgrösse eingeschaltet; eben so die 
dritte die fünf Glieder der zweyten, und zwischen 
jeden zwey zunächst auf einander folgenden eine 
mittlere Proportionalgrösse, u. s. f.: so ist die An¬ 
zahl der auf das erste folgenden Glieder in der 
ersten Reihe 2, in der zweyten 4» in 4er dritten 
<3, und in jeder Reihe überhaupt die sovielste Po¬ 
tenz von 2, die wievielste die Reihe ist. Denn 
aus der Art, wie jede folgende Reihe aus der zu¬ 
nächst vorhergehenden entsteht, ist offenbar, dass, 
wenn man die ersten Glieder wegnimmt, immer 
die folgende doppelt so viel Glieder als die vorher¬ 
gehende haben muss. 

Lehnsatz 2, Wenn mehrere Grössen stetig pro- 
portionirt sind, und die zweyte grösser ist als die 
erste; und es werden die Differenzen von jeden 
zweyen zunächst auf einander folgenden derselben 
genommen: so sind diese Differenzen ebenfalls 
wiederum stetig proportionirt im Verhältniss der 
Grössen selber. Daher ist die Differenz der zwey 
letzten Grössen die grösste. Und wenn eine stei¬ 
gende geometrische und arithmetische Progression 
die zwey ersten Glieder gemein haben, so ist je¬ 
des folgende Glied der geometrischen grösser als 
das gleichvielste der arithmetischen. 

Satz. Es seyen zwey ungleiche Grössen B 
und C, und irgend eine dritte ihnen gleichartige 
Grösse a, welche kleiner als die grössere, und grös¬ 
ser als die kleinere der zwey erstem sey: so wird 
sich aus den Grössen B und C durch fortgesetzte 
Einschaltung mittlerer Proportionalgrössen eine sol¬ 
che Reihe ableiten lassen, dass die Grösse a entwe¬ 
der einem Gliede derselben gleiche oder von zwey 
Gliedern derselben, zwischen welche sie fällt, we¬ 
niger unterschieden sey als um eine gegebene Grösse 

welche kleiner als die Unterschiede zwischen 
B und a, a und C ist. 

Es seyCt>B; demnach a>B und<C; und 
/X C — a und a — B; und noch vielmehr & 
C C —B. • . 

Man nehme eine Zahl n, welche ein Glied 
der Progression 2, 4» 8» *6 u. s. w. , oder eine Po¬ 

tenz von 2 sey; e3 sey die mte: dergestalt, dass 
2m oder n zu der Einheit ein grösseres Verhältniss 

habe als das aus den Verhältnissen ()■—B:B, und 
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C—A:A zusammengesetzte Verhältnisa; und leite 
aus den Grössen B und C durch fortgesetzte Ein¬ 
schaltung mittlerer Troportionalgrössen die mte 
Reihe ab, in welcher also am oder n Glieder auf 
das erste folgen (Leims. 1.). Es sey BN das vor¬ 
letzte oder unmittelbar vor C vorhergehende Glied 
dieser Reihe: so ist das Verhältaiss von C : B aus 
n, dem Verhältnisse C : BN gleichen Verhältnissen 
zusammengesetzt. Ferner gedenke man sich zu den 
Grössen C — A» C eine Reihe stetiger Proportio¬ 
nalgrössen, und es sey (» das nte Glied derselben 
nach dem ersten C — A: so ist ebenfalls das Ver- 
liältniss CW : C — A aus n, dem Verhältnisse C: C 
— A gleichen, Verhältnissen zusammengesetzt; und 

(Lchns. 2.) O) C— A-}~nA- Folglich ist Oh 
G—A!^C — A4"nA: C—A» I^a aber das Ver- 
hältniss n: 1 grösser ist als das aus C — B:B, und 

G — A • A zusammengesetzte; so ist n A : C — A 
C — B : B , und Componendo C •— A -j“ n A : 

C ■—A "!>■ G : B, folglich ist um so mehr OB 
C — Al^CiB; das ist, das aus n, dem Verhält¬ 
nisse C : C — A gleichen zusammengesetzte Ver¬ 
hältnis grösser als das aus eben so vielen dem Ver¬ 
hältnisse C:BN gleichen Zusammengesetzte. Daher 
ist auch C : C — A ^ C : BN , und also C — A 
-<^BN, und C—BN <C A- Es ist aber (Leims. 2.) 
in der obigen aus B und C durch fortgesetzte Ein¬ 
schaltung mittlerer Proportionalgrössen abgeleite¬ 
ten Reihe die Differenz jeder zwey andern zu¬ 
nächst auf einander folgenden Glieder kleiner als 
die Differenz C — BN der zwey letzten; und mit¬ 
hin noch vielmehr kleiner als A- Da aber die 
Grösse a vermöge der Voraussetzung grösser als B 
und kleiner als C ist; so muss sie entweder einer 
der eingeschalteten mittlern Proportionalgrössen 
gleich seyn, oder zwischen ein Paar derselben fal¬ 
len. Im letztem Falle nun wird noch vielmehr die 
Grösse a von den zwey Gliedern, zwischen welche 
sie fällt, um weniger als um A unterschieden seyn. 

Hieraus ergibt sich nun die Ergänzung des Be¬ 
weises von obigem Satze 12. der Kauslerischen 
Schrift: dass, wenn A irgend eine positive ganze 
Zahl, und A, B, C, D, E etc. eine beliebige ur¬ 
sprüngliche Progression ist, sich aus dieser eine 
solche abgeleitete finden lasse, dass die Zahl a ent¬ 
weder ein Glied derselben, oder von zweyen Glie¬ 
dern, zwischen welche sie fallen wird, um we¬ 
niger als um einen gegebenen noch so kleinen 
Bruch A unterschieden sey. Denn es falle a zwi¬ 
schen die Grenzen B und C: und man bestimme 
die uzte Potenz von 2, wie im vorhergehenden ge¬ 
zeigt worden: so wird die durch fortgesetzte Ein¬ 
schaltung mittlerer Proportionalzablen abgeleitete mto 
Progression die Bedingung erfüllen. 

Auf den Satz (). 12. gründet sich in der Folge 
die Auflösung der Aufgabe tj. 12 : „Man sucht 
iür ein gewisses angenommenes ursprüngliches lo- 
gariuimiscbes System: A, B, C, D, E, F etc. 

a, b, c, d , e, f etc. 

den Logarithmen einer bestimmten, positiven, nicht 
in der Reihe A, B, C etc. begriffenen Zahl Wir 
hätten gewünscht, dass der Hr. Vf. seine Auflösung 
mit einigen Beyspielen erläutert hätte; dergleichen 
sich be3r Karsten in dessen Anfangs gründen der ma¬ 
thematischen Wissenschaft in (j. 231. der Rechen¬ 
kunst , und in dessen zweyter Ausgabe des Auszugs 
aus den Aufangsgründen finden: Wir glauben, das» 
solche Beispiele für den Lehrling interessant und 
sehr dienlich zum bessern Verständnisse der allge¬ 
meinen Auflösung wären; und dass sie ihm zu- 
gleich auf die leichteste Art einen Begriff von der 
Möglichkeit geben, wie die Logarithmischen Tabel¬ 
len berechnet werden konnten; insbesondere wenn 
er die Ausdrüekung der Logarithmen durch Reihen 
noch nicht kennt, und etwa auch vorerst noch 
nicht lernt, indem er doch schon die Rechnung mit 
Logarithmen gebraucht. 

Der Kürz« wegen schränken wir uns nur noch 
darauf ein, den Hauptinhalt der abgehandelten Ma¬ 
terien anzugeben. $. 23 — 32. wird von den ge¬ 
wöhnlichen oder Briggischen Logarithmen gehan¬ 
delt, Ci- 33 — 52. Von den Eigenschaften der Loga¬ 
rithmen. Q. 53—57. Von den Logarithmen der 
Brüche. (j. 53 — §6. Ausdrücke der Logarithmen 
durch Reihen. (j. 67 — 73. Anwendung der Loga¬ 
rithmen auf Beyspiele der gemeinen Rechenkunst, 
aut die Erhebung in Potenzen, auf die Ausziehung 
der Wurzeln, auf die Berechnung der Zeitrenteu 
nach Tetens. (j. 126—129. Einige Bemerkungen 
über die Zunahme der Bevölkerung. §. .130_134. 
Von den natürlichen oder hyperbolischen Logarith¬ 

men. (j. 135—*4*- Von den 'Logarithmischen Dif¬ 
ferenzialen und Integralen. 

M I N E R A L O G I E. 

Handbuch einer allgemeinen topographischen Mine¬ 

ralogie. Von Carl Caesar Leonhard, Assessor 

bey der Rentkammer, Landkasseu- u. Steuer-Direktion, 

der königl. Societät der Wissensch. zu Göttingen cor- 

respondirendem, der Hallesch. naturforsch. Gesellschaft 

auswärt. Vortragenden, und der Herzogi. Soc. für die 

gesammte Mineralogie zu Jena correspond. Mitgl. — 

Mit den Motto: JMultuni egerunt, qui ar.te nos jue- 

runt., sed non per egerunt; multum adhuc restat operis, 

niulttinujue festabit, nec ulli nato post nulle saeciiia 

pmecludstur occ.asio aliqnid adhup -adUciendi. Seneca. — 

Zweyter Band. Frankfurt a. M., bey Hermann. 

1808- 568 S. 8- 

Der verdiente Verfasser hat hier fortgefahren, 
nach dem Plane und auf die Weise, wie im ersten 
Bande, die Fossilien nach den Welttheilen, nach 
den Ländern und den Gegenden insbesondere, bey- 
des letztere so, wie die Folge der Fossilien selbst. 
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in alphabetischer Ordnung nach einander aufzufüh¬ 
ren,. hier und da auch bald kürzere,, bald weit¬ 
läufigere geognostische und1 dergleichen Ansichten 
hinzuzufügen,, wie das z, B. gleich beytn dichten 
gemeinen; Kalkstein, in Ansehung verschiedener Ge¬ 
genden seines Vorkommensr der Fall ist. Dieser 
zweyte Bänd fängt mit dem dichten und faserigen 
Kalkstein an, und endet mit dem Zundererz die 
ganze topographische- Darstellung. Auch in der 
geographischen, Eintheilung ist keine Veränderung 
befolgt, „Hätte ich, sagt der Verf., die Länder¬ 
und Orts-Bestimmungen, wie sie die neueste Zeit 
gab,, aufnehmen wollen, so würde ich mir rück- 
sichtlich des geographischen Registers, fast unüber¬ 
windliche Schwierigkeiten aufgeladen und der 
Brauchbarkeit des Büchs bestimmt geschadet ha¬ 
ben. “■ Der dritte und letzte Band, welcher die 
Ergänzungen, Zusätze und Berichtigungen, so wie 
das geographische Register und die Synonymie r 
enthalten soll , wird zwar ein bestimmteres ürtheil,- 
über Vollständigkeit, über, noch etwa anderweitig, 
nachzuholende , Berichtigungen u. s. f, gestatten ; 
so wie manches,, welches er selbst,, z. B, S, 5*3 
erinnert, nach künftiger anderweitiger Bestätigun¬ 
gen- bedarf, Diess kann jedoch in keinem Falle den 
Dank mindern, welchen der Verf. schon jetzt bey 
j,edem,- von seinem Büch: Gebraucht machenden; Le¬ 
ser zu erwarten; hat, 

dt o l z> a uische jr a z a c h r s c rr E 

GESCHICHTE und' STATISTIK. 

u, Heyträge zw einer statistisch - historischen Be¬ 

schreibung des Fürstenthums Moldau, von An¬ 

dreas FVo l f, der Arziieygelalmheic Doctor, ausüben¬ 

dem' Ärzte zu Hermamutadr u, s. w. Erster Theil.- 

XIV und 236 S. Zweyter Theil. XVI und 226 S, 

ausser dem. Register, 3, Mit dem Bildnisse des 

verstorbenen Erzbischofs der Moldau Jakob, 

Hermannstadtr bey Hochmeister;. 1805, 

Sp, 'Icroo/oc- iroJuTivoj v.oa yswygotfycAY)' U. 8‘. W, 

(Geschichte der IValachcy sammt einer politi¬ 

schem und geographischen Beschreibung des Lan¬ 

des von dessen Ursprung an bis zum Jahre 1774. 

Jetzt zuerst herausgegeben auf Kosten der Gebrü¬ 

der Tunusli.) Wien, bey Vendoli, lßoö; 368 S, 

und 71, Seiten Anhang, 

Die ausführlichste Geschichte und Sfaatskunde 
der Moldau und Walachey hat bekanntlich der un¬ 
garische Ges ehichtforscher Johann Christian von En¬ 
gel- in Wien geschrieben. Die zwey vorliegenden1 
Werke enthalten einige unbedeutende Beyträge zur 
Staatskunde und Geschichte dieser Fümenthümer, 

die einst zu Ungarn gehörten und gegenwärtig von 
russischen Truppen besetzt sind. 

Hr. D. Wolf,, ein Siebenbürger aus Hermann¬ 
stadt,. reiste viermal als Arzt nach lassy und hielt 
sich einig« Jahre in der Moldau auf. Er war also 
im Stande,, an Ort und Stelle Notizen über das 
Fürstenrhum Moldau einzuziehen. Sein vorzüglich¬ 
ster Gönner war der Erzbischof der Moldau,- Jakob 
(gestorben 1803), der sich durch Herausgabe ver¬ 
schiedener Werke in walachischer Sprache bekannt 
gemacht hat. Der statistische Theil dieses Werk» 
ist wichtiger als der historische. Dem Verf. war 
die walachische Sprache' noch von Siebenbürgen 
aus geläufig, und so konnte er mit den Landesein- 
gebornen umgehtn und wichtige Nachrichten ein¬ 
ziehen, Der erste Abschnitt handelt von der physi¬ 
schen Beschaffenheit, der zweyte von der Regierung, 
der dritte von den Finanzen und dem Handel, 
der vierte von- der kirchlichen Verfassung r der 

JüTT^te von dem Sanitätszustande (für Äerzte sehr 
lehrreich) r der sechste von der häuslichen Verfas¬ 
sung in der Moldau, und im siebenten beschreibt 
der Verf. die Hauptstadt Jassy, In allen Abschnit¬ 
ten findet man neue merkwürdige Angaben. Die 
Bevölkerung der Moldau berechnet er aut 420000 

Einwohner. Das Kopfgeld der Landleute beträgt 
jetzt 1,35.0000 Piaster, In Jassy war bis zum Jahre 
1804 Mängel an- gutem Trinkwaserer, In dem er¬ 
wähnten Jahre liess der Fürst dreyssig neue Brun¬ 
nen graben , die geniessbares Triukwasser enthalten. 
Mit der Erziehung sieht es in der Moldau noch 
sehr schlecht aus. Die neugriechischen Lehrer ßind 
mit der altgrichischen Sprache nicht genug ver¬ 
traut. Die meisten Bojaren und die gemeinen Mol¬ 
dauer haben rohe Sitten, Der gelehrte Metropolit 
Jakob war ein geborner Siebenbürger. — Der hi¬ 
storische Theil des Werks ist minder brauchbar, 
und enthält nicht wenige Mängel, Sein Woywoden- 
verzeichniss ist in Ansehung der altern und mitt- 
lern Zeiten sehr mangelhaft. Die Geschichte der 
neuern Woywoden Alexander Callimachi, Alexander 
Suzzo (er ist durch seine Bedrückung der Moldauer 
berüchtigt) und Alexander Morusi wird ganz kurz 
abgefertigt. Die historischen Manuscripte, die Hr. 
W? in der Moldau zur Einsicht bekam, werden 
von ihm sehr unbestimmt angeführt, — Man stösst 
an mehrern Stellen auf Schreib- oder Druckfehler, 
z. B. irn ersten Theil S. 24 Zadonazkoi statt Sadu- 
naiskoi, S. 69 Künichi st. Kunitzki u. s. w. 

No. 2. ist eine neugriechische Uebersetzung 
eines walachischen Originals, das. Hr. von Engel 
in seiner Geschichte der Moldau und Walachey 
Th. 1. S. 94 fg. beschreibt. Für die alte Geschichte 
der Walachey findet man in diesem Werke wenig 
Ausbeute,, desto mehr aber für die neuere Landes- 
gesehichte und für die Cborographie u. Staatskunde 
der Walachey. Die vier ersten (Japitel handeln vom 
Ursprünge des Namens und des Volks der Walachen 
und sind von unbedeutendem Gehalt. In den fol- 
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gemferr Capiteln wird die ehemalige und jetzige 
Verfassung der Walachey geschildert', namentlich 
die Bestellung der Hospodaren, der Ober- und Un- 
terbeamten u. s. w. S. 66— 8l stehen Nachrichten 
über die Pfodücte und den Handel der Walachey, 
die aber den Statistiker wenig befriedigen.- S 8l 
stehen Notizen über die fürstlichen Schulen in der 
Walachey, S. 82 und 83 über die Spitäler, S. 8^ 
über das Finanzwesen in der Walachey. Darüber 
findet man in diesem Werke interessante specielle 
Angaben. Hierauf folgt unter der Aufschrift: x?51'0* 
koytet rwv avStvrMv eine Geschichte der Walächischen 
Fürsten von Radul Negru bis1 auf Alexander Ypsi- 

lanti (S. ß4i — 316 )• Diese Geschichte ist sehr 
kurz und enthält manche Irrthümer. Engel’s Ge¬ 
schichte der Walachey ist ausführlicher,, pragmati¬ 
scher und: kritischer.- Von S. 316—-397 stehen geo1- 
graphische und statistische Notizen über die ver¬ 
schiedenen Kreise der Walachey, über das walachi- 
ache' Erzbisthum und die zWey Bisthümer, über 
die ehemaligen Residenzstädte und die jetzige Resi¬ 
denzstadt u. s. w. Im Anhänge steht eine dürftige 
Sammlung walachischer Givilgcsetze und eine Ue- 
bersetzung der merkwürdigen Friedensartikel von 
Kutschuk Kainardschi aus dem Russischen.. Zum 
Schlüsse bemerkt Recensent, dass er im Jahrgange 
i8°5 der Aurora (München,- bey Scherer in 4.) 
interessante Reisenachrichten über die1 Walachen 
gefunden hat'.- 

ERD- und VÖLKERKUNDE. 

Beschluss 

der Recension von Malt e - Brun1 Annalef def 

Voyages. 

In dem fünfzehnten’ Hefte (oder dritten’ des1 
ersten Bandes vom zvveyten Jahrgange) trift man 
zuerst einen interessanten Aufsatz des Herausgebers 
S. 313 — 3j6 über die alten Bewohner Spaniens, vor 
der Vereinigung dieses Landes mit dem1 römischen1 
Reiche an. Er wagt keine Vermuthung über ihren 
Ursprung, theilt sie aber in drey Glassen einr Ibe¬ 
rer und andere einheimische Völkerschaften,- die 
selbst wohl verschiedenen Stämmen angehören; aus¬ 
wärtige aus Gallien gekommene Völker, Celtiierer ; 
mit den Phöniciern, Karthagern oder andern aus¬ 
ländischen Kolonisten vereinte Völkerschaften. Die 
letztem nahmen die südlichen Küsten1 ein. Bullet 
Wollte durch die Aehnlichkeit der vaskischen oder 
cantabrischen Sprache mit dem Geltischen beweisen,, 
dass die Iberer von den Gelten abstämmen,. aber 
«elbst celtische Enthusiasten, wie Latour d’Äuvergne-- 
Corret haben die Verschiedenheit jener beyden Spra-- 
chen anerkannt. Andere haben' die Iberer von1 den1 
Persern, aus Nordafrica’, aus Asien u. s. W. herge^ 
leitet. Die Faplerkeit und Freyheitsliebe der alten 
Iberer wird von den Alten gerühmt. Mehrere Städte 
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bewiesen im Kampf mit den Römern einen gleichen 
Heldenmuth mit den Numantinern. Eine der he¬ 
roischsten Einrichtungen dieser Nationen war die* 
Verbindung auf Leben und Tod. Ein Spanier, der 
seinen Anführer nicht zu überleben geschworen 
hatte, brach den Schwur nie. Was von den Soldu- 
riern’ bey den alten Galliern erzählt wird, passt viel¬ 
leicht nicht ganz auf jene Anstalt. Auch unter der 
röm. Herrschaft behielt die iberische Nation noch 
lange ihren unbezähmbaren Charakter. Ihre Bewaf- 
nung War von der celtischen verschieden. Ihre Art 
Krieg zu führen und andere charakterist. Züge der 
Nation Werden ausgehoben. Dann geht der Verf. die 
einzelnen Stämme in den östl. Theilen Spaniens, die 
Völker der haiearischen' und pithyüsischen Inseln, die 
in derHiepania Baetica, dioGynesier oder Cuneer am 
Ende der Halbinsel im Kön. Algarvien, Lusifanier, 
Galläecier,. Asturer, Cantäbrer, Vasconen, die iberi¬ 
schen Völker im Innern, durch, und schlicsst mit Be¬ 
merkungen' über das Schicksal' der Weiber im rtördl. 
Iberien und ihre' Tracht.. Von den Veränderungen, 
die sich unter der röm. Herrschaft ereigneten, wird 
nur ein1 kurzer Abriss gegeben. S. 3l7- Officielle 
Darstellung der neuen Eintheilung und Bevölkerung 
des Kön. Baiern nach1 der Verordnung vom 21. Jun. 

i8°8- In; i5‘ Kreisen auf 1636^ Qmeilen 3,23157° 
Menschen. S. 32% Gleiche Darstellung der neuen 
Eintheilung und Bevölkerung des Koil. Würtemberg. 
In IC Kreisen 1,162119 oder nach den geogr. Ephem. 
auf 309 Qmeilen 1,181372 Menschen. S. 331—358-’ 
Lichtcnstein’s Aufsatz übet die Buschuanas oder Be- 
ßchuanas, ein Bruchstück seiner ungedruckten Reise 
in1 Südafrika,- aus den geogr. Ephem. übersetzt, mit. 
d‘cm dazu“ gehörigen Kupfer,- das einen Flecken der 
Beschuana’s-damellt. S.359. Lettre faisant partie d’un 
Voyage inedif dans le Languedoc, par M. de G—n, 
Öfficier de Gaval. (vonNimes, Lafoux ; eine schreck¬ 
liche Anekdote von der Wuth des katholischen Pöbels 

gegen’ eine reformme Familie im J. 1790). ^us Hee_ 
ren’s Preisschrift über den Einfluss der Kreuzzüge,, 
nach Villers Uebersefzung wird S‘. 371 ein* Auszug ge¬ 
geben, von Hrn. Depping,- der den Stil von Villersr 
seine Uebereilung mit der Uebersefzung, und die 
lange’ Vorrede, die vieles Unnütze enthalte, tadelt. 
Die kleine Schrift: Serviert, ein histor. geogr. und 
statisf. Abriss von lwan Kamenzkoy, Berk 1808- w ird 
als Buchhändlerspeculation abgefertigt. — Der Her¬ 
ausgeber kündigt noch zwey neue Lehrbücher der 
Geographie, die er im Laufe dieses Jahrs herausgeben 
wird, an, einen Precis de la Geogr. universelle in 4 
Bänden mit einem Atlas von 20 Charten, der gewiss 
zur Berichtigung und Erweiterung der geogr. Kennt¬ 
nisse in Frankreich sehr viel beytragen wird, und 
einen Abrege elementaire de la Geographie univer¬ 
selle, ä 1’usage de la premiere jeunesse, in 12. auch 

mit Charten. 
Die bisherige Darstellung des Inhalts dieser Hefte 

wird, ohne unser Erinnern, jedem Leser bemerklich 
machen, dass dasjenige, was wir zu anderer Zeit von 
solchen Jahrbüchern forderten und von diesen erwar- 
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telen, jio.li uiclit geleistet worden sey. Sie sind bey 
weitein nicht .umfassend genug. Wir dürfen eine 
solche umfassende Behandlung der neuesten Reisen 
und geographischen Arbeiten, Entdeckungen, For¬ 
schungen und ihrer Resultate, den ersten beyden 
Stücken nach zu urteilen, noch weniger in folgen¬ 
dem neuen Journal erwarten, das nach dem Han des 
französischen entworfen zu seyn scheint: 

Annalen der Reisen, der Geographie und Geschichte. 

ln Original-Aufsätzen u. Uebersetzungen aus frem¬ 

den Sprachen, lierausg. von August Kuhn. Mit 

Hupf, und Charten. Jahrg. 1809. Berlin, Kunst- 

und Industrie-Comptoir, gr. 8* 

Monatlich soll ein Heft von 7 —8 Bogen heraus¬ 
kommen. DerPreiss des Jahrgangs ist 8 Thlr. preuss. 
Cour. Wir haben die beyden ersten Hefte vor uns 
liegen. Den bey weitem grössten Theil derselben 
nimmt die Uebersetzung der (26) Briefe des Hin. A. 
L. Gastellan über Morea und die Inseln Cerigo, Hy* 
dra und Zante ein, die vom Herausgeber mit Heiss 
gemacht, und mit einigen Anmerkungen versehen ist. 
Wohl hätten noch manche Namen eine Berichtigung, 
manche Angaben eineErläutemngbedurft. Aber über¬ 
haupt scheinen so ausführliche Reisenachrichten we¬ 
niger den Annalen , welche drey Fächer der Literatur 
umfassen sollen, als den Bibliotheken der Reisebe¬ 
schreibungen auzugehören, und die Grenzen müssen 
etwas enger gezogen und genauer abgesteckt werden, 
um nicht Collisionen mit andern Journalen und Wie¬ 
derholungen zu veranlassen. Uebrigens enthalten die 

beyden Hefte noch: Heft I. oder Januar S. 88—l04- 
Topographische Berichtigung oder Bemerkungen über 

die vorhandenen Ueberrcste zWeyer vermeintlichen 
Oerter .in der Kurmark. Mitgctheilt vom Hrn. Major 
von Menü. Die Angaben in Beckmanns histor. Be¬ 
schreibung der Kurmark Brandenburg Eh. I. Cap. 2. 

S. 46 f. sind es, welche der Vf. berichtige nach Un¬ 
tersuchungen, welche er an Ort und Stelle in einem 
Walde unweit Liepe und Oderberg, etwa anderthalb 
Meilen von Neustadt-Eberswalde angestellt hat. Hier 
stiess der Verf. auf die Ruinen der angeblichen Stadt, 
fand aber keine Spur einer ehemaligen Stadt, yvohl 
aber Merkmale eines Wohn-Sammel- oder Waften- 
{auch wohl Begräbniss-) platz es alter Deutschen, 
zwey Reihen von Mauern oder Wällen, mit Steinen 
eingefasste Vierecke. Bey weitern Nachgrabungen 
stiess man auf Gräber. Der Verf. liess sadann auf 
dem etwas entferntem Heidenkirchhofe nachgraben, 
Wo die Erde lockerer und leichter war. Hier wur¬ 
den Beste von verbrannten Knochen gefunden. Auch 
eine Urne hat der Verf. aus dieser Gegend erhalten. 
Sie ist von brauner Erde und mit zwey Gehren ver¬ 
sehen. In einiger Entfernung von dem sogenannten 
I-Ieidenkircbhofe befindet sich der Pfannenstein , ein 
ungeheurer flacher Stein, der wahrscheinlich zum 
Ahar- oder Opfersteiue gedient hat. Man findet 

übiigens mehrere solche Samtr.el- oder Waffenplätze 
amh in andern Gegenden und Ueberreste verschauz- 
tei odei befestigter Puncte. (Noch wäre wohl zu 
untersuchen, ob die vorher beschriebenen Ruinen 
und Ueberbleibsel von deutschen oder von wendi- 
schen Bewohnern herrühren.) Auch eine andere 
Angabe Beckmanns von einer ehemals vorhanden ge¬ 
wesenen Stadt Blumenthal wird vom Vf. mit Recht 
verworfen. Die Ueberreste sind den vorher erwähn¬ 
ten ganz .ähnlich, auch findet man drey Grabhügel 
dann. Ueber die Gleichgültigkeit der Deutschen ge¬ 
gen die Denkmähler ihrer Vorzeit klagt der Hr. Vf., 
und wünscht, dass eine Gesellschaft von Gelehrten 
sich zur Aufsammlung, Erhaltung und Beschreibung 
derselben vereinigen möge. Gross wird freylich die 
Ausbeute für Geschichte, .Altertumskunde, Kunst 
und Kunstgeschichte nicht seyn, aber allerdings sollte 
verhindert werden, dass nicht so viele Monumente, 
Gefässe, Gerätschaften u. s. f. vernichtet oder zer¬ 
streuet würden. Dpch wo hat es je in Deutschland 
einen Vereinigungspunct gegeben? Diese Entdeckun¬ 
gen haben übrigens einen zweyten Aufsatz des Hrn. 

.Veits, veranlasst: S. 104—107. Etwas über die Grä- 
her der alten Deutschen, deren Auffindung und vor¬ 
sichtige Behandlung der darin enthaltenen Gegen¬ 

stände; welcher durch ein Kupfer erläutert ist. Denn 
es werden die äussern Kennzeichen solcher Gräber, 
die verschiedenen Arten der Aufstellung der Urnen 
in ihnen und Methoden, sie mit Vorsicht aufzugra¬ 
ben, angegeben. S. 108—117 hat Hr. Doct. H. Gö¬ 
den eine ausführliche biograph. Nachricht, die aber 
einen Eanegyrikus ähnelt, von dem durch seine po¬ 
litischen Schicksale wie durch seine philosoph. Ein¬ 
sichten und Schriften (freylich aber eben nicht durch 
Verdienste um die Geographie) berühmten am 1. Oct. 
vor. Jahres zu Greifswalde verstorbenen Prof. Thom. 
Thorild mitgetheilt. Auszugsweise und beurtei¬ 
lend werden angezeigt: S. 118 des Hrn. Ange de 
Gardanne Journ. d’un Voyage dans Ja Turcjuieri’Asie 
et la Peree fait en 1Q07 et 1808; vorläufig S. 125 Ar- 
senne Thiebault de Berneaud Voyage ä l’Ile .d’Elbe, 
suivi d’une Notice sur les autres lsles de la mer Tyr- 
rhenienne; und zuletzt sind S. 128 die im Decemb. 
des Polit. Journ. ißo8 befindlichen Auszüge aus Brie¬ 
fen des Kammerass. D. Seetzen aus Kahira abge-’ 
druckt, (Sollten nicht auch die in der monatl. Cor- 
resp. von Zeit zu Zeit gegebenen Mittheilungen des¬ 
selben zu einem ganzen Aufsatz über seine Reise und 
deren bisherige Resultate nützlich verarbeitet wer¬ 
den können?) 

Im zweyten Hefte erlaubte die Castellan’sche 
B.cisebeschreibung dem Pierausgeber nur im Bulletin 
S. 154 J' Rchfues Gemälde von Neapel und seinen 
Umgebungen in drey Bänden, und J. C. Petri neue¬ 
stes Gemälde von Lief- und Estland anzuzeigen, 
und das Plagium zu rügen, welches der Herausgeber 
des zu Berlin erscheinenden Journals der See- und 
J^andreisen an seiner Uebersetzung der CastellaiV- 
schen Briefe, doch mit Verhunzung derselben, began¬ 
gen hat. 
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Ein drittes Repertorium für die Völkerkunde 
hat unlängst seinen Anfang genommen und nicht ge¬ 
ringe Erwartungen sowohl durch die Namen der 
Herausgeber als durch den Inhalt des ersten Stücks 
erregt. 

Allgemeines Archiv für Ethnographie und Linguistik, 

Bearbeitet von mehrern Gelehrten und herausgege¬ 

ben von F. J. Bertuch, herzogl, sachs. weimar. Le¬ 

gationsrath, und D. J. S. Vater, Prof, der Theol. 

zu Halle. Erster Band. Weimar, Landesindustrie- 

Comptoir. r8°8- gr- 8* VI. u. 566 S. nebst zwey 

Charten und 9 Kupfertafeln, wovon 6 color. sind. 

(3 Thlr.) 

Die Granzen dieses Archivs, das sich an die all¬ 
gemeinen geogr. Ephemeriden anschliessen soll, sind 
genau bestimmt. Es hat, in so feru es auf Völker¬ 
kunde sich bezieht, dic physischen, moralischen woA 
intellectucllen Eigenschatten der Völker, und ihre Ab¬ 
stammung zu seinem Gegenstände, und schliesst al¬ 
les Geographische und Statistische aus, ausser in so 
fern sich dadurch die Denkungsart der Völker, als 
Menschen, und die Ausbildung ihrer Anlagen, cha- 
rakterisirt. Die Data zur genauem Kenntniss der 
Stämme und Völker und ihrer Abstammung von ein¬ 
ander sind noch sehr zerstreut, und liegen in man¬ 
chen Werken versteckt und ungebraucht. Sie zu 
sammeln, zu ordnen und aufzubewahren, Ueber- 
sichten von einem grossem oder geringem Umfange 
zu geben, Materialien zu künftigen Resultaten vorzu¬ 
bereiten ; das sind die Zwecke dieses ethnograpli. Ar¬ 
chivs, und durch vollständige Erreichung derselben 
wird es sich gewiss um die Wissenschaft selbst sehr 
verdient machen. Unter den physischen Eigenschaf¬ 
ten werden National - Physiognomie, Körperbau, 
Gliederform, Hautfarbe, und Haarwuchs mit begrif¬ 
fen. Auf moralische und intellectuelle Bildung be¬ 
ziehen sich Religion, Sitten, Gebräuche, Gewin¬ 
nung der Nahrungsmittel, Denkart und Lebensweise; 
vorzüglich tritt eine Art intellectueller Geistesthätig- 
keit, die Sprache, sehr hervor, da der Geist der Na¬ 
tionen, nach sehr oft gemachten Bemerkungen, sich 
in ihrer Sprache ausdrückt, und die Abstammung 
der Nationen durch Äehnlichkeit ihrer Sprache vor- 
.«emlich erläutert wird. Das Archiv soll nun in 
Rücksicht auf diesen bestimmten Umfang liefern 
theils Abhandlungen., und zwar entweder Uebersieh- 
ten de6 Ganzen oder Theile von einem gewissen Um¬ 
fange, z. B. über Abstammung der Sprachen der Völ¬ 
ker, das Verhältniss ähnlicher Sprachen, ihre Dia¬ 
lekte, Geschichte, Geist, theils Materialien, und 
.zwar Darstellungen des Wortschatzes unbekannter 
Sprachen oder Vergleichungen derselben unter ein¬ 
ander, Originalaufsätze in wenig bekannten Spra¬ 
chen mit Erläuterung, Auszüge aus neuen, beson¬ 
ders ausländischen, Werken- (nicht aberRecensionen), 

kürzere Notizen, Schriftproben u. s. f, Die Erschei¬ 

nung der Hefte ist. an keine Zeit gebunden. Zwey 
sollen einen Band ausmachen (der aber sehr stark 
werden müsste, wenn jedes Stück wie diess erste 
über ein Alphabet enthielt). In diesem ersten Stücke 
gibt zuerst S. 9— 25 Hr. T. F. E (Jhrmann) einen Um¬ 
riss der allgemeinen und besondern \ ölkerhunde. 
„Die Völkerkunde — so hebt dieser Aufsatz an 
(Ethnographie, vormals auch, wiewohl nicht pas¬ 
send, die moralische Geographie genannt) ist als die 
Wissenschaft, welche uns die vielen, zum 1 heil sehr 
von einander abweichenden Haupt- und Neben¬ 
zweige des grossen Menschengeschlechts, welches un¬ 
sere Erde als deren Herrscher bewohnt, sowohl im 
Allgemeinen als Einzelnen, nach allen ihren Verhält¬ 
nissen, Eigenheiten, Uebereinstimmungen und Ver¬ 
schiedenheiten genau und gründlich kennen lehrt, 
gewiss eine der anziehendsten, fruchtbarsten und ge¬ 
haltreichsten Theile der jetzt so hochaufgeblülieten 
Erdkunde.“ Die allgemeine Völkerkunde, fährt er so¬ 
dann fort, überblickt von der Menschenkunde, ihrer 
klugen Mutter, geleitet, bey dem erhellenden Glanze 
des Lichts der Fhilosophie alle grossem und kleinern 
Zweige des so vielästigen Menschenstammes, beobach¬ 
tet, vergleicht sie, schildert ihre ausgezeichnetsten 
Eigenheiten, bringt sie in Classen, die ein harmoni¬ 
sches Ganze bilden, und zieht daraus die fruchtbar¬ 
sten Resultate für Menschenbildung und Menschen- 
wolil. Wie die Völkerverwandschaft zu erforschen 
ist, welche einzelne Verschiedenheiten in Betrach¬ 
tung kommen (wobey in Rücksicht der Lebensweise 
vier Classen von Völkern unterschieden werden: 
Wilde, in zwey Abtheilungen, Rohe, und Unwissen¬ 
de oder minder rohe, Halbwilde auch in 2 Abthei¬ 
lungen, Halbgesittete und Gesittete), und was für 
Hülfswissenschaften für die allgem. Völkerkunde zu 
benutzen sind, wird sodann angegeben. Die beson¬ 
dere Völkerkunde wendet die Grundsätze der allge¬ 
meinen auf die Classification und Charakteristik der 
einzelnen Völker an. Ueber das, was bisher für die 
allgem. Völkerkunde gethan worden ist, gedenkt der 
Verf. noch einen besondern Versuch auszuarbeiten. 
S. c6—53. Skizzirte Uebersicht der Hauptverschie¬ 
denheiten der Völker in Betreff der Leibesfarbe, von 
demselben, mit einer color. Charte der Menschenras¬ 
sen. Mit Blumenbach nimmt der Vf. fünf Hauptvarie- 
täten des Menschengeschlechts an: die Kaukasische# 
die Mongolische, die Aethiopische, die Amerikanische 

und die Malaiische. S. 54— 1S'5■ F)ie Völker des Lau- 
casus, nach den Berichten der Reisebeschreiber, nebst 
einem Anhang zur Gesch. des Cauc. von Hrn. Prof. 
Fiommel (ein Aufsatz, der, wenn wir nicht irren, 
auch als ein besonderes Werk, und mit Recht# ver¬ 
kauft wird). Mit einer von Hrn. J. C. M. Rein ecke 
nach den besten Charten, Reisen und astron. Ortsbe¬ 
stimmungen gezeichneten Charte, und 4 color.. Ku¬ 
pfern nach Originalzeichnungen, welche caucasische 
Völker und ihre Trachten, insbesondere Tscherkes.- 
sen, Inguschen, Tataren und Nogaier darstcllen. 
Auch aut der Charte sind die Haupfnationen durch 
Farben unterschieden. Es ßind i/\. Caucasusvölker., 
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ff*. Pdiof. R, nnterscheidet;: Georgier ,o/ier 

G^s-W.» ihn 4e«t ?ross. -Grusien, das jetzt in 5 Kreise 
gefiMüLt ist; inrieretier; Gurier; Mingrejier; Suanen; 
A'hftüe O-der Abassen; Tscherkessen; Basiane.11; Osse¬ 
ten; Kisten oder Inguschen; Lesghier; Rumücken 
:am ica*p* Meer; Truchmenen in Daghestan; und No¬ 
gaier; oder zwölf, wenn die drey letztem jinter der. 
.allgemeinen Bemerkung Tataren begriffen werden. 
Pen sieben Hauptsprachen nach gäbe cs nur 7 Haupt¬ 
völker des Gäucasus, ,allein fünf Völker georgischer 
Sprache sind jetzt von einander geschieden. Wir be¬ 
dauern es, dass Hr. P. R. nicht bey jeder Völkerschaft, 
oder bey den Hauptangaben .die .Quellen genannt bat. 
Sie sind S. 45 nur im Allgemeinen genannt. Zur Ge¬ 
schichte des Caucasus wird 1. .eine Skizze der 5 Perio¬ 
den, der griechischen, römischen» byzantinisch-per¬ 
sischen, (türkisch - persischen und russischen gegeben; 
2. das he.br. Paradies an das Gestade des casp. Meers 
zwischen Armenien und Georgien versetzt, und die 
mosaische Sündfluth als eine durch das schwarze und 
casp. Meer oder vielleicht noch yor Entstehung der¬ 
selben bewirkte Ueberschwemnaung des Caucasus 
aufgestellt; sodann noch von verschiedenen Völkern, 
unter andern den Amazonen (Emmetsch) und ihren 
Spuren auf dem Caucasus gehandelt, die Alanen und 
die Aghwanen oder Afghanen von den Albanen .auf 
den Cauc. hergeleitet, die 10 verlornen Stämrne der 
Israeliten nicht jiur an der Gränze Persiens, unter 
den Afghanen, sondern auch auf dem Caucasus (wo¬ 
hin lange vor Chr. Geb. ein Stamm, die Besser, d."i. 
Hebräer* kam) gefunden, die Hunnen oder Chunen 
(wenn beyde dieselben sind) ebenfalls in der Gegend 
des Cauc/gesucht, die E.innenstämme für Abkömm¬ 
linge und Verwandte des grossen Mongolenvolks, das 
unter dem Namen Hunnen yor Chr. .Geburt aus dem 
nördl. Tibet und.China verdrängt, auf den Caucasus 
wanderte, erklärt, und die Samojeden ebenfalls zu 
Verwandten der Hunnen gemacht: Behauptungen, die 
Wohl noch einer nähern Prüfung bedürfen. Die Ku¬ 
pfer hat Hr. Geissler, von dem die Originalzeichnun¬ 
gen herrühren, erklärt. S. 135—177. Ethnograph. 
Skizzen, aus Perons Beschreibung der neuesten fränz. 
Entdeckungsreise nach Australien in den J. 1800-1304 
1. Bd. Zu den Verdiensten, die sich Peron um die 
Völkerkunde erworben hat, gehört auch, dass er der 
erste war, der mit einem neu erfundenen Instrumen¬ 

te, dem Dynamometer, Versuche über die Verschieden¬ 
heit der Leibesstärke der Völker angestellt hat. DieNeu- 
holländer, die Vandiememff'nder, und dieMalayen auf 
Timor werden nach seinen Angaben von Ebrmann be¬ 
schrieben, u. aus seinem Werke sind auch die Abbil¬ 
dungen verkleinert nachgestochen. S. 178- -3° Fragen 
und Antworten über den Zustand des von den Samo¬ 
jeden bewohnten Landes und die Nahrungsmittel der¬ 
selben, aus den neuen monatl. Aufsätzen zu St. Peters¬ 
burg 1787 gedruckt, vom Hrn. Prof. D. Vater gezogen, 
in 9 Abschu., wovon der letzte die russ. Kolonien in 
den samojed. Gegenden betrifft; ein eben so wichti¬ 
ger, als bisher wenig bekannter Aufsatz. S. 231-250. 
Ueber die Bewohner von Gingiro, siidl. von Abyssi- 

nien, von Hrn. H. Röntgen in Göttingen (aus der Ge- 
sandtsch.aftareise des Abyssiniere Tecur Egzu in .der 
x. Hälfte des 17. Jahrh. und deren portug. Beschrei¬ 
bung mitgctheilt). S, 251 — 058, Ankündigung-eines 
neuen wichtigen Werks über Hindostan aus hanff- 
schriftl. Originalquellen bearbeitet (von dem Ober¬ 
sten von Polier) \on Hrn. L. R. Bertuch (in dessen 
Verlage die Cousine des Vfs. Fr. v. Polier, diess Werk» 
welches die Mythologie der Hindus angeht, heraus¬ 
geben wird; es wird zu Ostern in 2 Bänden erschei¬ 
nen, und die Ankündigung konnte wohl unter .den 
kurzen Notizen ihren Platz finden, und selbst kürzer 
seyn). S. 259—331. .Bemerkungen über .die Sprachen 
der siidafrikan. wilden Völkerstämme, neb#t einem 
kleinen Wörterverzeichnisse aus den gebräuchlichsten 
Dialekten der Hottentotten ,und Raffern, von Jdrn. D- 
II. Lichtenstein in Helmstädt. Der Vf-, der durch 
seine Reisen in .diesen Rändern bekannt ist, bat we¬ 
nigstens ungleich mehr als alle seine Vorgänger gelei¬ 
stet. 5. 332-—340. Sprachstrahlen vom (Hrn. Reg. R. 
Beigel in Dresden. Verschiedene Worte der .deutsch, 
und anderen neuern Sprachen werden mit den arab., 
türkisch, und persischen Worten verglichen, und aus 
ihnen hergeleitet. S. 341—54- Proben amerikani¬ 
scher Sprachen mit Uebersichten ihres Baues in den 
beygefügten grammatischen Bemerkungen, von Hrn. 
D- Vater. Das mexikanische Vater Unser .nach Jlervas, 
und das Vater Unser in der .Lengua -Huastoca, nach 
des Carlos de Tapia Zenteno zu Mexico .1767 gedruck¬ 
ter Nachricht von dieser Sprache, mit grammat. Er¬ 
klärungen. - In den Miscellen findet man Proben aus 
Georg Lazar wallachischem Glückwünschungsgedicht 
bey der neuerlichen Vermählung des österr. Kaisers. 
S. 358- Nachrichten von einem ostind. Polyglotten 
Neuen Testament aus dem 64. St. der Missionsberichte, 
die in Halle herauskommen. (DiebrittischeBibe.lsocie- 
tät will die heil. Schrift in 15 morgenländ, Sprachen 
übersetzen lassen. Das Neue Testaro. ist schon ins 
Bengalische übersetzt.) S. 360. Polyglotten - Wörter¬ 
bücher auf Isle de France (aus dem Moniteur. Die 
Nacheiterungsgeselffchaft zu Isle de France hat einige 
Wörterbücher der oriental. Sprachen gesammelt .und 
wird diese Arbeiten fortsetzen.) S. 362. Mongolische 
Bibelübersetzungen zu Sarepta (die Brüdergemeine 
daselbst will Alles, was von mongol. Uebersetzungen 
vorhanden ist, sammeln und revidiren). S. 368- Ueber 
amerikanische Sprachen, aus einem Briefe des Hrn. 
Kammerhrn. Alex, von Humboldt. In Asien existiren 
nur 7 bis 8 Hauptsprachen, in America können deren 
400 seyn. Die Aztekische (Mexicanische) und Perua¬ 
nische (Qquichua) sind sehr gewandt und reich. Das 
Caraibische ist herrlich wohlklingend. Auch in Africa 
muss eine ungeheure Sprachverschiedenheit seyn. 
Hr. D. V., der diesen Brief mittheilt, hat zugleich 
eine höchst schätzbare Sammlung american. Gramma¬ 
tiken und Wörterbücher aus der Bibliothek des gros¬ 
sen Sprachgelehrten Lorenzo Hervas von Rom über¬ 
sendet erhalten. Wir wünschen, dass dem Fortgange 
dieses Archivs nichts, auch der Preis des ersten 
Stücks nicht, entgegen stehen möge. 
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LITERA TUR € E -S GII IC IITE. 

Die gründliche Kenntniss jeder Disciplin und Wis¬ 

senschaft, die Erweiterung ihres Gebiets und ihrer 
einzelnen Bestandteile, ihre intensive und exten¬ 
sive Vervollkommnung fordert oder setzt eine ge¬ 
naue Kenntniss ihrer Quellen, ihrer bisherigen Be¬ 
arbeitungen und Bearbeiter, ihrer gesamroten Lite¬ 
ratur voraus. Je weniger man im Stande ist bey 
dem Vortrag oder dem Studium .der Disciplin selbst 
diess alles zu umfassen, wo nur einige Hauptmo¬ 
mente davon berührt werden können, desto nö- 
thiger ist cs, die Literatur jeder Disciplin beson¬ 
ders zu behandeln , und zwar so zu behandeln., 
dass nicht bloss biographische und bibliographische 
Notizen mit Genauigkeit und Vollständigkeit gegeben 
werden, sondern auch auf das, was auf die Wis¬ 
senschaft selbst und ihre Quellen, Hülfsmittel und 
den Erfolg und Werth ihrer Bearbeitungen Bezie¬ 
hung hat, aufmerksam gemacht wird. Denn in all¬ 
gemeinen historischen oder literarhistorischen Dar¬ 
stellungen darf doch nie so in das Einzelne einge¬ 
gangen werden, wie es in einer spcciellen Litera¬ 
tur einer Disciplin erforderlich ist. Der Umfang 
und die Menge der jetzt vorhandenen Hülfsmittel, 
die richtige Einsicht in den Werth, Zweck und 
Bestimmung der Literaturgeschichte, und die bes¬ 
sere, durch eine strengere Kritik und einen prag¬ 
matischem Geist bestimmte Methode derselben, die 
aus neuern Prüfungen hervorgegangen ist, machen 
es auf der einen Seite zwar leichter, ungleich mehr, 
als in frühem Zeiten, wo Literarhistorie mehr als 
jetzt getrieben wurde, zu leisten, auf der andern 
aber auch schwieriger, allen Forderungen, die jetzt 
gemacht werden und gemacht werden können, Ge¬ 
nüge zu leisten. Und daher mag es zum Theil 
auch kommen, dass für die Literatur einiger Dis- 
ciplinen in neuern Zeiten weniger gethan worden 
ist. Ungeachtet cs nicht an allgemeinen und be- 
sondern, mannichfaltigen Beytragen zur Rechtslite- 
raturgeschichte fehlte, so vermisste man doch bis 

Erster Band. 

jetzt nocli ein umfassendes Weilt über die Litera¬ 
tur des römischen Rechts, das den Bedürfnissen 
und Wünschen, nicht .eben der Anfänger, sondern 
der Gelehrten und üerer, welche tiefere und gründ¬ 
lichere Kenntniss der Rechtswissenschaft sich er¬ 
werben wollen, den Forderungen und Erwartun¬ 
gen unsere Zeitalters entspräche. Wir freuen uns, 
Anzeigen zu können, dass diese Lücke zu -ergänzen 
der Anfang gemacht worden ist, durch ein Werk, 
-dessen mannichfaitige Vorzüge in umfassender und 
zweckmässiger Darstellung , ausgebreiteter Anfüh¬ 
rung und Benutzung aller , zum Theil seltner, 
Hülfsmittel, Ordnung, Sorgfalt, Genauigkeit und 
Vortrag, wir aus einander setzen würden, wenn 
es nicht von einem unsrer verdientesten Rechts¬ 
lehrer und Mitarbeiter herrührte : 

Christiani Gottlieb Hauboldi, Jur. Doct. et Prof. 

Lipsiensis, Institutiones iuris Romani literariae. 

Tornus I. partem biographicam et bibliographicae 

capita priora, maxime quae ad ius Antejustinia- 

neum spectant, continens. Leipzig, b. Hinrichs. 

1809. 370 S. gr. 8. 

Das schätzbare Werk ist aus Vorlesungen, die 
der Herr Oberhofgerichtsassessor D. Haubold mehr¬ 
mals gehalten hat, entstanden, und dass diese Vor¬ 
lesungen gesucht und besucht wurden, kann zu- 
gleich ein Beweis seyn, wie man hier noch die 
Rechtswissenschaften studirt. Von diesem Ursprün¬ 
ge desselben rührt die äussere Form, der Vortrag 
in gedrängten Paragraphen, denen die literarischen 
Notizen als Erläuterungen beygefügt sind , her. 
Aber die Einrichtung ist doch überhaupt so brauch¬ 
bar gemacht, dass cs als Handbuch von jedem be¬ 
nutzt werden, auch zum Repertorium dienen kann. 
In den Prolegomcnen wird daher nur kurz der 
Begrif, Grenzen, Thcile , Werth und Gebrauch, 
Hülfsmittel der Literaturgeschichte des römischen 
Rechts angegeben. Es werden drey Theile dcrsel- 
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ben festgesetzt: der biographische, bibliographische 
und pragmatische, und ein dreifacher Nutzen ihres 
Studiums angezeigt, den wir mit den eignen Wor¬ 
ten des Hrn. Verfs. anführen: a. ut adiuuet Stu¬ 
dium ipsum, b. ut impediat quo minus in verba 
iuremus magistrorum, quippe qui hac via. ad re¬ 
ctum super progressibus artis nostrae iudicium fe- 
rendum ipsi reddamur idonei, c. ut denique accen- 
dat animos ad hoc literarurn genus in dies magis 
perficiendum. Quae commöda pro diffusa libro- 
rum ad nostram rationem pertinentium, copia mi- 
rihee augentur. Bey den iliilfsmitteln werden zu¬ 
vörderst die allgemeinen und besondern Werke zur 
Literaturgeschichte (denen noch etwa bey Saxe’s 
Onomasticon seine Epitome Onomastici literarii 
1792 bey Tirabosclii der Auszug vonJagemann, bey 
den Holländern S. 11 te Water Narratio de rebus 
Acad. Lugd. Bat. saec. XVIII. S. 194 tf. beygefiigt 
werden könnte) genannt. Wir übergeiien die übrigen 
Wohl geordneten und mit litcrar. Notizen reichlich 
ausgestatteten Hülfsmittel, unter denen die Bücher¬ 
verzeichnisse mit einigen grossem und allgemeinem 
noch vermehrt werden können. Der erste, biogra¬ 
phische, Theil enthält eine Auswahl der vorzüg¬ 
lichsten Rechtsgelehrten und anderer Männer, die 
eich um das römische Recht verdient gemacht ha¬ 
ben, und die mit derjenigen Kürze und auf die 
Art, wie Saxe grössteniheils in dem Onomast. litt, 
gethan hat, aufgeführt werden, ist in vier Ab¬ 
schnitte gciheilt. Der erste enthält die Rechtsaus- 
leger vor dem sechszehnten Jahrhunderte, die sich 
durch ihre Glossen oder Commentarien über das 
Justinianische Recht ausgezeichnet haben, von Lan- 
fiank an bis auf Alessandro degli Alcssandri , an 
der Zahl nur 35- Die folgenden drey Abschnitte 
führen nach den drey folgenden Jahrhunderten 16 
17 und iQ theils die Rcchtsgelehrten und Literatu¬ 
ren, die dem Rechtsstudium ausgezeichnete Dienste 
geleistet, theils die Philologen und Humanisten auf, 
welche ihre Kenntnisse der clussisehen Literatur 
zum Vortheil der Rechtsstudien angewandt haben 
(nicht aber alle juristische Schrittsteller ohne Un¬ 
terschied), und zwar vertheilt nach den Ländern, 
nicht aus welchen sie gebürtig waren, sondern in 
welchen sic lebten, lehrten, blühten und sich ver¬ 
dient machten; wobey in aller nothwendigen Kürze, 
doch das Schicksal und Hauptverdienst eines Jeden 
angegeben ist. Bey Jedem ist auch auf die Quellen u. 
vorzüglichen Schriften, aus welchen mehrere No¬ 
tizen zu schöpfen sind hingewiesen. Weil irn 
sechszehnten Jahrhundert vornemlich in Italien die 
Wiederherstellung des clässischen Rechtsstudiums 
begann, so machen auch in jedem Jahrhundert die 
italienischen Rechtsgelehrten den Anfang , ihnen 
folgen die französischen, schweizerischen, deut¬ 
schen und die aus andern Ländern. Ausgezeichne¬ 
ten Männern, wie Cujas, Jac. Godefroy, Ant Agu- 
stin (Augustinus), Ger. Noodt, Ant. Schulung, J. 
G. Heiueccius u. s. f. sind eigne Paragraphen ge¬ 

widmet, worin zugleich von ihren Verdiensten et¬ 
was umständlicher geurtheilt wird. Doch auch 
die kurzem Andeutungen dessen was von Jedem 
geleistet worden ist, sind eben so bestimmt, als 
ausgewählt und belehrend. Der bibliographische 
Tlieil hat, so weit er in diesem Bande abgedruckt 
ist, folgende Abschnitte: I. Sammlungen grösserer 
und kleinerer Abhandlungen und Schriften von 
Rechtsgelehrten ; und zwar Sammlungen von Wer¬ 
ken verschiedener Verfasser (die nicht alle nur 
Schriften über das römische Recht enthalten — 
Fabricii Conspectus Thes. litt. Ital., und der Con- 
spectus Tlies. Meermannium können über die in 
den S. 218 f. angeführten Werken befindlichen Ab¬ 
handlungen Auskunft geben) und von Abhandlun¬ 
gen einzelner Verfasser (nur Heyne und Glück, 
weil andere schon in dem biographischen Theil 
genannt sind.) II. Abschnitt. Quellen, 1. Capitel. 
Quellen des Vorjustinianischen Rechts, und zwar 
theils im Allgemeinen theils im Einzelnen betrach¬ 
tet. Hier war in des Hrn. Hofr. Hugo Index edi- 
tionum fontium corporis iuris ciu. vorgearbeitet, 
aber der Hr. Verf. hat ergänzt und nachgetragen, 
was seit den letzten vierzehn Jahren darüber er¬ 
schienen ist. Er schränkt die Quellen des Vor¬ 
justinianischen Rechts nicht bloss auf die Gesetze, 
Senatsverordnungen, kaiserh Consti Lulionen , Edicte 
der Magistratspersonen und Schriften der Rechts¬ 
gelehrten ein, sondern dehnt sie auch aus auf Ge¬ 
setze der barbarischen Völker, die aus dem römi¬ 
schen Rechte geschöpft sind, Rechtsformeln, Ur¬ 
kunden und andere Documente, ans welchen die 
Beschaffenheit des römischen Rechts vor Justinian 
erkannt werden kann. In dieser Rücksicht werden 
also zu den literarischen Denkmälern, durch welche 
nicht mehr einzeln vorhandene Quellen erhalten 
worden sind, gerechnet, das Breviarium Alaricia- 
num (über welches folgende Bemerkungen aüfge- 
stedit sind: 1. Es gibt sehr \ icle und verschiedene 
Handschriften dieses Breviarii, unter welchen die 
ehemaligen Würzburger, jetzt Münchner, aus 
dem sechsten Jahrhundert die vorzüglichste ist ; 
2. einige derselben sind vollständiger als andere 
(iutegriores nennt sie der Hr. Veri.), ja selbst 
aus römischen Rechtssammlungen , die vom AJaric. 
Brev. verschieden sind, bereichert; 5. in den aller¬ 
meisten Handschriften ist dem Caius keine barbari¬ 
sche Erklärung beygefiigt, wovon nur aus zwey sehr 
alten Mspp. ein Beyspiel bekannt geworden ist ; 
4. es gibt nur eine Ausgabe des echten Brev. Alar. 
von Job. Sicbardus Bas. 1,528 f.), die Pandekten 
und der Codex Justin., die Werke der alten latei¬ 
nischen Schriftsteller , auch der Kirchenväter. 
Nach ihrer heutigen Beschaffenheit werden die 
Quellen des römischen Rechts geiheilt in unverän¬ 
dert erhaltene (pure suporstites) und v\ iederherge- 
stellte. Es gibt vermischte Sammlungen solcher 
rein erhaltenen Quellen de*s römischen Rechts, 
worin auch andere Denkmäler erhalten sind (dahin 



geliören die Sammlungen von Inschriften, Diplo¬ 
men, lateinische Schriftsteller vorn Ackerwesen, 
päpstliche Schreiben. Concilienacten , barbarischen 
Gesetzen — aus welchen das was hieber gehört, 
angegeben ist) und eigenthiimliche Sammlungen. 
(Von Schulting’e Jurisprud. Antejust. wäre wohl 
eine neue, vermehrte, Ausgabe zu wünschen). 
Auch die Sammlungen und Erläuterungen der wie¬ 
der bergest eilten Gesetze werden angeführt, so wie 
lioeh einige Sammlungen vermischten Inhalts. Die 
zwevte Ünterabtbeilung stellt sodann diejenigen 
O eilen des antejustinianischen Rechts vornemlich 
auf, welche fiir das römische Staats- und Privat¬ 
recht vorzüglich wichtig sind, und zwar in zwey 
Titeln: 1. Fontes pure superstites: A- Gesetze: 
Fragmente von legibus agrariis , iudiciariis , ein 
Tlieil des Gesetzes de scribis et viatoribus , die 
Lex Galliae Cisalpinae ( 17Ü0 aufgefunden), die 
Ex miscella Heraeleensis, die lex Quinctia u. s. f. 
B. SCta, z. B. de Bacchaualibus, de imperio Ves- 
pasiani (gegen welches Zweifel erhoben worden 
sind , noch neuerlich in Cph. Saxii Or. in legis 
regiae patronos, 1798- ,, quem tarnen, settft Hr. H. 
hinzu, nollemus plura sibi excidere passum esse a 
viri summi et erudilione et grauitate aliena“ — 
inzwischen wird nicht vergessen werden, dass cs 
ein Revolutionszeitalter war, in welchem diese Rede 
erschien!) C. Constitutionen der Kaiser, einzelne 
(wie in den Concilienacten und andern Urkunden¬ 
sammlungen) und gesammelte, wie die Fragmenta 
codd. Gregoriani et Hermogeniani, der Codex Theo- 
dosianus und dessen Novellen; worüber mehrere 
literarisch kritische Erläuterungen gegeben werden; 
D. Edicte der obrigkeitlichen Personen; E. Schrif¬ 
ten von Rechtsgelehrten und andern, wie z. B. die 
gesammelten Ueberreste des Ulpianus , des Caius 
(das neueste Specimen von Clilford über ihn ist 
in Quart, nicht in Octav) die Notitia Dignitatum 
utriusque imperii, die Collatio Legurn Mosaicarum 
ct Romanarum u. s. f. ; F. die Leges Barbarorum 
und Juris Formulae; G. die Urkunden von gewis¬ 
sen Geschäften, z. fB. Testamente, die Verpfän¬ 
dung von Grundstücken zur Unterhaltsanstalt für © • 
Kinder zu Velleia , Schenkungs - und Verkaufsur- 
kunden (selbst noch über das Justinianische Zeit¬ 
alter hinaus.) In den zweyten Titel, fontes resti- 
tuti, sind natürlich nicht alle Gesetze, Senatsver¬ 
ordnungen u. s. w., die von den Schriftstellern an¬ 
geführt werden, aufgenommen, sondern nur die¬ 
jenigen, deren ursprüngliche Ausdrücke sich erhal¬ 
ten haben, oder deren Inhalt der echten Gestalt 
näher gebracht worden ist. Auch werden nur die 
angeführt, welche diese Ueberreste mit Fleiss ge¬ 
sammelt, oder genau erklärt haben. Dahin gehören 
die Gesetze der alten Könige Roms, (bey welchen 
erinnert wird, dass es weder dem Marlianus ein¬ 
gefallen sey, ein altes Monument zu erdichten, 
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roch dem Balduin die sogenannfe tabula Marliani 
für ein echtes antikes Denkmal zu halten), die 
Gesetze der XII Tafeln (deren Sammlungen und 
Erläuterungen mit belehrendem Unheil, und nur 
mit Uebergehung einiger unbedeutendem kleinen 
Schriften, angezeigt werden), die übrigen Gesetze 
aus den Zeiten der freyen Republik, die gröseten- 
theils erhalten oder hergestellt worden sind , in 
chronologischer Ordnung, unter welchen die Lex 
Julia de adulteriis, die Lex Papia Poppaea vorzüg¬ 
lich ausgezeichnet sind; die SCta aus den Zeiten 
der Kaiserregierung; die Constitution.es Principum, 
deren Worte (nicht bloss Inhalt) aufbehalten, ge¬ 
sammelt und erläutert worden sind ; die Edicta 
Präetoria und Aedilitia , oder das Edictum perpe- 
tuurn , worüber sowohl die , welche das ganze 
Edict. perpetuum herzustellen oder zu erläutern 
versucht, als die, welche einzelne Theile bearbei¬ 
tet haben, angeführt werden, auch diejenigen, in 
deren Abhandlungen sieh nur einzelne Abschnitte 
über gewisse Edicta und über die Edicta aedilitia 
verbreiten; endlich die Bruchstücke alter Rechls- 
gelehrten mit ihren Commentatoren, in so fern 
sie sich mit den sämmtlichen Bruchstücken be¬ 
schäftigen (aus 'welchem Grunde beym Cervidius 
Scäv. des llenr. Bartin. Luyken Specimen iurid. 
inaug. ad Q. Cervidii Scaevolae fragmenta duo 
quae exsiant in L. D. pr. et L. 14. D. de Trans¬ 
act. LB. 1766. 4* nicht erwähnt sind.) Die be¬ 
deutende Zahl wichtiger ausländischer und inlän¬ 
discher, seltner Dissertationen, die der Herr Ver¬ 
fasser nicht ohne grosse Mühe und Kosten ge¬ 
sammelt und angeführt hat , macht den Wunsch 
rege, dass ein neuer Oelrichs oder Feilenberg auf- 
treten und sie sammeln möge. Doch unser Zeit¬ 
alter ist wohl einem solchen Unternehmen nicht 
eben günstig. Der Herr Verfasser hat keine grös¬ 
sere oder kleinere Schrift angeführt, die er nicht 
selbst gesehen und gebraucht hat, oder, was nur 
von wenigen gilt , auf das Zeuguiss bewährter 
Literatoren hat anführen können. Da dieser Band 
nicht auf einmal , sondern in zwey Abschnitten 
erschienen und langsam gedruckt worden ist , so 
konnten S. 3.62 ff. einige Analecta beygefiigt wer¬ 
den, wo auch das Edictum M. Aur. Antonini pro 
Christianis, und die zwey Gelehrten, die es ver¬ 
schieden beurtheilt haben , erwähnt sind , ohne 
dass jedoch des Streits über die Aechtheit des¬ 
selben ausdrücklich gedacht wird. Die Ueberreste 
von Edicten und Rescripten der heidnischen Kaiser 
die Christenparthey betreffend, scheinen überhaupt 
noch, nach Balduin, einer genauem Sammlung 
und Prüfung zu bedürfen. Der Herr Verfasser 
verspricht noch zwey Theile dieses Werks, und 
man wird sich freuen, wenn ihm seine übrigen 
mannichfaltigen Geschäfte, sie bald zu vollenden, 
erlauben. 
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Petri Ilofmanni Peertkamp (Gymn.Doocum.Rect.} 

Vitae aliquot Pxcellentium Matavorum. Harlemi 

apud A. Loosjes. clolacccvr. gr. 3» XV. u. 75 S. 

(in Corara. der Weidmann. Buehhandl. ) 

Um zu verhüten, dass nicht Literaturfreunde- 
durch den Titel des Buchs in ihren Erwartungen 
so getäuscht werden , wie es dem Rec. gegangen 
ist,, eilt er,, die Beschaffenheit des- Werkchens an- 
zuzeigen. Es ist nemlicb ein Schulbuch, das ne¬ 
ben den alten Autoren gelesen und erklärt werden, 
und zur Belehrung, zur Unterhaltung, zur Uebung 
im Styl dienen soll. Wir haben schon vorzügli¬ 
che Schriften dieser Art von Reichardt, Schulz ab 
Ascherade, Sangerhausen und Andern. Der Verf. 
erklärt sich in seiner Zuschrift an die Inventutis 
Praeceptores, denen er seine Arbeit sehr empfiehlt, 
nach einer ziemlich, überflüssigen Darstellung der 
Gründe, warum er seine Pflicht als Schulmann er¬ 
fülle, darüber so: „Circumspexi, si qua präeterea 
pössem, jttventuti prodessem , idque in literis La- 
tinis, edendo aliquo libello, ut haberet, quo aut 
domi aut in scholis honestae remissionis loco ute- 
retur, ut mature lätina legendo etiam sine medita- 
tione assuesceret inque eo sc exerceret. (Wir be¬ 
dauern. die Jugend, die sieh an einen solchen Styl 
gewöhnen soll.) Hüne li bellum talem quoque mihi 
futurum fingebam, qui jucunditate teneros aniroos 
alliceret et utilitate Vobis, Praeceptores, ut trade- 
retis, persuaderet. Hoc consilio Vitas excellentium 
aliquot Batavorum exorsus, specimen hujus labo- 
ris ante aliquot menses in lucem emisr. Quod 
quum esset tale quäle sperare vix ausus eram (ent¬ 
weder die Hoffnungen des Vfs. waren äussersfc be¬ 
scheiden, oder die Meynung von ihrer Ltebertref- 
fung bedarf einer Berichtigung,) laeto et alaerf animo 
affecta perfecr. Selegi autem tale potissimmn argu¬ 
mentum quod se jucunditate et utilitate commen- 
daturum arbitrabar. Nach einigen Bemerkungen 
über den Nutzen der Beyspiele, die man gewöhn¬ 
lich aus der griech. und römischen' Geschichte ent¬ 
lehnt, geht es weiter fort: Cur autem, quorum 
domi abunde est, liaec foris petamus? l'psi, credo-,. 
Graeci Romanique ingratae nos rnrntis accnsarent, 
si in «ui» rebus unice elaboraremus, nostras scire 
nollemus. (Eine gewiss sehr wahre Bemerkung!) 
Quorsum autem haecl ut appareat, quantum e re 
sit juventutis, ut mature hic via aliqua muniafur, 
qua deinde ipsa procedat. Quoniam vero et illi 
saepe in disciplinam nostram traduntur, qui deinde 
so ad aliud vitae genus, quam initio proposuerant, 
applicant; hi fortasse et hunc frnctum referre hinc 
poterunt, ut deinde vaeuum labore terapus. ad an- 
nales patrios revolvendos resumant. Hierauf erin¬ 
nert der Verf., dass er sich an glaubwürdige und 
für seinen Zweck brauchbare Geschichtschreiber 
gehalten habe, und dass er nicht habe ausführlich 
erzählen, sondern nur einen Grund legen wollen. 

auf welchem die batavische Jugend eine vollständi¬ 
gere Kenntnis» ihrer vaterländischen Geschichte 
aufführen, könne. Seine Art aber, dieses Buch zu 
gebrauchen, beschreibt er so: Leclionibus quotidia- 
nis ordine peractis , si quid tenaporis supersit, ut 
saepe superest, ad vitas Batavorum legendas transi- 
mus. Itaque »inguli recitant. Quae summatim a 
me dicta sunt, ut obscuritatis parum juventuti ha- 
beant, ampliore narratione illustro, adeö, ut res 
interdum a capite arcessam. Nomina, urbes, alia- 
que eiusmodl nostra lingua expono. Quodsi in ali¬ 
quo verborum ambitu liaereant, accurate usum et 
vim horum declaro, exemplis etiam Romanis, quac 
scribenti, ut fit, ante oculos versabantur, confirmo. 
Interdum et cives nostros cum Graecis ac Romanis 
comparo, unde appareat, eos nec fortitudine, nec 
fide, nec in patriam amore his fuisse minores, pie- 
tate vero eaeterisque virtutibus saepe praestitisse. 
Denique vita Batavi recitata, ab uno discipulorum 
peto, ut, quis qualisve fuerit,. quid memoria di- 
gnum gesserit, nostro sermone repetat, mihiquo et 
commilitonibns suis enarret. Haec exercitatio quid 
habeat utilitatis et voluptatis, usu discamus.“ 

Als Einleitung zu den Yitis schickt der Verf. 
eine kurze Uebersickt der Geschichte der batav. 
Republik von der spanischen Herrschaft an bis 
zum westphäl. Frieden, oder vielmehr der Staats¬ 
form voraus;, ein Abriss der recht gut gerathen ist, 
und auch einige pragmatische Anmerkungen auf- 
etellt, wie S. XIII. „Magnae saepe res haud ita 
magnis viribus geruntur ab iis, qui diu et injuste 
a crudelibus tyrannis oppressi sunt, atque in bis 
nihil sibi vindicare potest Fortuna, sed omnia illi 
Deo sunt propria qui hunc munduni dirigit et tue- 
tur. Huic et nos patriae liberationem acceptam fc- 
rimus, quae a minimis initiis subito eftioruit. “ 
Die Biographien selbst folgen in dieser Ordnung: 
Wilhelm 1. Prinz von Oranien; Jacob Simonsson 
de Rvck, ein Amsterdamer Kaufmann, der sehr 
viel für sein, von den Spaniern gemisshandeites 
Vaterland that; Floris van Mommoranci Baron von 
Montigny; Viglius von Zuichein van Aytta; Jan van 
der Does (Janus Donsa, antiqnarum litterarura peritü- 
simus poeta excellens — zugleich tliätiger Geschätts- 
mann, und patriotischer Geschichtschreiber — ut 
dubites, in quo genere primum eum ponas); Pieter 
Ädriansson van der Wert (als Bürgermeister zu 
Leiden durch seine Standhaftigkeit berühmt); Wes¬ 
sel Gansfort aus Groningen (der bekannte Reforma¬ 
tor im 15. Jahrli.); Desiderius Erasmus von Roter- 
däm; Janus Secundus (ein berühmter Dichter, da¬ 
her der Verf! seine Biographie so anfängt: Excel- 
luisae majores nostros cum caeteris virtutibus tum 
etiam doctrinae hun-anitate, gravissimis quoque 
temporibus, nemo ibit inficias; nisi qui tarn ini- 
quu» sit ingeniornm ärbiter, ut nihil, quamvis 
praecTarum, quod sua non extulerit patria, laudet. 
Tales et olina fuerunt neque hodie desunt, qui et 
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aerem, et ipsam quam coraus regionem, vitio no- 
bis verteiltes r his pingue et durum ad elogantiam 
litterarum innasci Ingenium fingant. Sed uno Jani 
Secundi exemplo satis superque refelluntur 
Moritz Prinz von Oranien; Johann van Oldenbar- 
neveld; Johann Vitenbogaard; Huig de Groot (Gro- 
tius); Pieter Cornelisson Hoofd (als Geschichtschrei¬ 
ber, Uebersetzer des Taeitus, Schauspieldichter, be¬ 
kannt); Johann de Witt (ein berühmter Staatsmann 
in der 2. Hälfte des 17. Jahrlr., der auch durch 
sein unglückliches Ende ausgezeichnet ist); Mi¬ 
chael AdrianSson de Ruiter (der berühmte Admi¬ 
ral); Tjerk de Vries (auch ein ausgezeichneter See¬ 
held); Jacob Cats (Staatsmann); Huibert Cornelisson 
Poot (quantum natura, sagt der Verf., etiam sine 
doctrina valeat ad animos hominum formandos, 
exemplo suo ostendit Hubertus Potius, poeta prae- 
stantissimus r qui ad haec studia non eruditus, sed 
natus videtur); Jan Koen (Generalgouverneur von 
Batavia); Älbr. Beiling, Jan van Schaffelaar, und 
Anton. Hambroek sind in einem einzigen Abschnitte 
zusammengefasst wegen Aehnlichkeit ihrer Hand¬ 
lungen und Schicksale, sie opferten »ich für das 
Vaterland, gleich dem Regulus, auf. Die letztere 
drey Seiten nimmt noch ein kleiner Aufsatz ein: de 
Batavia rerum novarum inventoribus; wo Wilb. 
Beukelsson, Lor. Koster, Nie. Witsen, Jan van der 
Heyden, und andere erwähnt werden. Man kann 
schon aus der Zahl der hier aufgestellten Biogra¬ 
phien auf ihre Kürze schliessen; die Behandlung: 
ist etwas zu einförmig; der Vortrag und Ausdruck 
besser als in der Vorrede, ohne in seinen Wendun¬ 
gen echt römisch und classisch zu seyn.. Wir 
könnten noch mehrere Proben anführen, wenn 
nicht die gegebenen binzureichen schienen, peper- 
serant S. 73 rechnen wir zu den Druckfehlern,, 
Mit diesem Werkchen hängt ein anderes zusam¬ 
men, das auch einen gleichen Zweck hat: 

Epistolae aliquot excellentium Batavorum. conscri- 

ptae a Petro Hofmanno Peerlkamp, Gymnas. 

Doccum Rectore. Fasciculus II. Harlemi, ap. Adr. 

Loosjes. MDCCCVII. Fascicul. III. MDCCCVIII. 

Zusammen 140 S. Q. (Weidmann. Buchhandl.) 

Aus den Vorreden zum 1. und 2. Heft lernt 
man den etwas räthselhaften Titel nicht verstehen 
allein die Vorrede zum 5ten Hefte oder zum Gan¬ 
zen gibt die nöthigen Aufschlüsse: Quum Vitae ex¬ 
cellentium Batavorum hominibus eruditis non dis- 
plicerent iidemque arbitrarentur non male me isto 
labore j.uventuti consuluisse, immo mo incitarent, 
ut, quid in hoc genere possem, ulterius tentarem, 
animutn ad scribenda« epistolas appuli; quarum 
quoniam nunc corpusculum confeci, haec videntur 
monenda. Neminom scilicet eermone uti posse 
bene latino sine diligenti veterum, eorumque opti- 

morum, lectione ac imitatione, certum cst. Ut 
igitur in VitTs ad Cornelium Nepotem me compo- 
sui, sie in Epistolis non diu dux aliquis, quem 
sequerer, mihi fuit quaerendus. Eminet enim Ci¬ 
cero — eum itaque seeutus sum. Ipsae aufem epi¬ 
stolae Batavorum maximam partem (wie unbe- 
simmt!) a rae fictae sunt, ita tarnen ut summa ope 
fidem historicam servare et nihil dicere studuerim, 
quod a moribus et ingenio Batavi esset aliermm. 
Istas quoque res plcrumque ex historia patria selegi, 
quas juventuti arbitrabar jucundissimas, quaeque 
in Vitis a me narrari non potuerunt. Aus den Brie¬ 
fen selbst ist zu ersehen, theile dass die meisten 
Briefe im Namen derer geschrieben sind, deren Le¬ 
ben der Hr. Verf. in dem vorher erwähnten Lesebu¬ 
che erzählt hat, theils dass einige aus dem Holländi¬ 
schen übersetzt sind. Es sind auch hie und da histo¬ 
rische Anmerkungen beygefügt. Uebrigens hat der 
Ausdruck, wenn er gleich nicht überall correct ist, 
eine gewisse natürliche Leichtigkeit, die ihn em¬ 

pfiehlt. 

M E T H O n I K. 

Johannes Müller oder Plan im Lehen nehst Plan im 

Lesen und von den Grenzen weiblicher Bildung. 

Drey Reden von D.. Karl Morgenstern, Russ. 

Kaiser!. Hofrath ,, ord. Prof, der Beredsamk. und altclass. 

Literatur, der Aesthetik und der Geschichte der Literatur 

und Kunst an der Univ. zu Dorpat, Director der Univer¬ 

sitätsbibi.. und des academ. Museums, Mitglied der Di- 

rection des allgemeinen Lehrerinstitut& daselbst. Leip¬ 

zig, Göschen. 1808- hl. 4. VI. u. 12a S. 

Die erste Rede (Johannes Müller oder Plan im 
Lehen) ist am 12. Dec. 1804 bey Bekanntmachung 
der Preisaufgaben für die Studierenden zu Dorpat 
aehalten worden, und so, wre sie gehalten wurde, 
aedruckt. „Leicht, sagt der treffliche Redner, hätte, 

was darin über Johann von Müller steht, noch er¬ 
weitert werden können , theils durch seine im An¬ 
fänge dieses Jahrs (die Vorrede ist 1806 unterzeich¬ 
net) herausgegebene Autobiographie, an welcher den 
Verehrern des Mannes alles lieb und werth ist, nur 
die Kürze nicht; theils durch das seitdem fortge¬ 
setzte Studium seiner sämmtlichen, auch kleinern 
Schriften.“ Nur Noten schrieb der Verf. im Sept. 
ißo7 zum unveränderten Text. Er bemerkt noch, 
dass er nie den Gefeierten sah, nur in den Schritte», 
auch in Briefen, seinen Geist und sein Herz; noch 
weniger habe Er vor dem Abdruck diese Blätter ge¬ 
sehen. — Es ist ein sehr wahrer Satz, den der Verf. 
gleich im Eingang der Rede aufstellt: dass die Mei¬ 
sten ohne bestimmten deutlich gedachten Haupt¬ 
zweck in den Tag hinein leben, oder, wenn sie 
einen solchen Zweck haben, doch mit festem Blick 
daraufhinsehen, und einen wohl überlegten, ihren 
Kräften und Verhältnissen angemessenen Plan mit 
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Erriet verfolgen. Gleichwohl muss man entschieden 
wissen, was man seyn und thun will. Bey der 
(jlasse von Menschen, die sich vorzugsweise die ge¬ 
bildete nennt, ist das fruchtlose Umherfahren, das 
einer weisen Selbstbeschränkung auf einen Haupt- 
7Avech entgegen steht, am häufigsten. Dir Grund, 
dass man bey den sogenannten Gelehrten mehr Schein 
als Seyn, mehr Halbheit, an trifft, wird, nach des 
Verts Eiinnerung, nicht so oft auf der Schule als auf 
der Universität gelegt. ,,Der Jüngling auf den mei¬ 
sten deutschen Universitäten (sagt der Verf. wohl 
etwas 7u allgemein) besucht nach eignem Gefallen, 
oder nach Gutdünken eines und des andern Commi- 
litonen «oanchcrley Collegia: selten nach reiflicher 
Ueberlegung, welche und in welcher Folge (sie) ihm 
für seinen Lebenszweck am meisten frommen rnö< li- 
ten; liest was ihm gerade in die Hand fällt; mehr 
fliegende Blätter des Tages und lose Hefte des Au¬ 
genblicks, als classische Werke aller Zeiten; letztere 
wenigstens, wenn er ja nach ihnen greift, selten in 
der natürlichen Ordnung und nach dem innern Zu¬ 
sammenhänge; vertändelt, verspielt, verträumt seine 
Nebenstunden; ist unversehens am Ende der acadcm. 
Laufbahn; reist wohl in fremde Länder, wenn er 
Geld hat. aber wieder, weil er ohne ganz bestimm¬ 
ten, wohlbeschränkten Zweck reist, ohne rechten 
Vortheil; bekommt, wenn es an Verbindungen und 
an Gewandtheit nicht fehlt, Titel und Amt; treibt 
das Amt, das Hauptsache seyn sollte, als Nebensa¬ 
che; geht Zerstreuungen nach, Arbeiten aus dem 
Wege; heisst was er nicht ist, betrügt um einen 
nützlichen Bürger den Staat, und, da die Ansprü¬ 
che seines bessern Selbst nicht immer schlafen, um 
einen glücklichen Menschen sich selbst.“ Nicht so¬ 
wohl Trägheit, als gemissbrauchte Lebhaftigkeit und 
daraus entstehende unselige Polypragmosyne wird als 
Quelle dieses Uebels angeklagt. In der alten Welt 
sah man mehr als in unsern Zeiten auf Üikeiopragie, 
darauf dass jeder das Seine und nichts anders that, 
und forderte Bestimmtheit des Charakters auch von 
Andern. Der Verf. warnt kräftig gegen die litera¬ 
rische Polypragmosyne , und ruft dagegen Bey- 
6piele von Männern ins Gedächtniss, welche le¬ 
benslang am S}rstem einer Wissenschaft arbeiteten, 
Wissenschaften schufen oder erweiterten, wo zwar 
kein strenges System, aber wohl ein haltbares Ge¬ 
bäude aufgeführt werden kann, endlich von Histo¬ 
rikern, bey welchen es auf mühsame Sammlung 
des Einzelnen ankömmt; und indem er die edeln 
Beweggründe aufstellt, welche classische Historiker 
der altern Zeit zu der Selbstbestimmung ihres gros¬ 
sen Berufs, zu der anhaltenden und alle Schwie¬ 
rigkeiten besiegenden, aut einen Zweck hingelei¬ 
teten Kraftäusserung erheben konnte, nimmt er sich 
auch Gibbon’s an, aus dessen Biographie ein Re- 
censent folgern konnte, der Engländer habe nur für 
Ruhm und Geld gelebt. Doch bald führt er seine 
Zuhörer und Leser auf ein anderes Beyspiel „ wo 
nicht bloss Liebe zu historischer Forschung und 

> ' . > | * V ' 

Composition, seltne Ausdauer für einen rühmlichen 
Zweck erzeugte, wie bey Gibbon, nicht bloss die¬ 
selbe Forschbegierde viele . äussere Schwierigkeiten 
überwand, wie bey SchlÖzer; sondern, wo neben 
unersättlichem Durst nach Geschiehtswahrheit und 
nach Staatsweisheit, und neben glücklichem Ringen 
nach antiker Kraft der Darstellung zugleich reine 
Gluth d i s Gefühls anhaucht, geweiht allem Herr¬ 
lichen und allem Schönen, des Altertbums wie des 
Mittelalters, des Mittelalters wie der neuen Zeit_ 
und wo zugleich ein Herz sieh, wie ein weiter, 
heiliger Tempel öfnet, auf dessen Altar die Flamme 
einer Freundschaft lodert, welche, wie Denkweise 
und Gefühl, und damit gestempelte Schreibart, un¬ 
ser n Zeiten und Sitten fremd ist“ auf Johann von 
iMiiller. Aus seinem Briefwechsel mit Bonstetten 
wird in der Kürze das Belehrende seiner Bildung 
gezogen, wie er seine ganze Kraft aufbot, zum Vor¬ 

gesetzten Zweck sein Leben formte, nicht bloss 
nach Vervollkommnung seines Geistes, sondern auch 
nach Veredlung und Erhöhung seines ganzen We¬ 
sens und Charakters strebte, wie er sein unaus¬ 
löschliches Verlangen nach einem durch Gemein¬ 
nützigkeit würdigen und mit verdientem Ruhm ge¬ 
krönten Leben äusserte; sind die Züge seines eig¬ 
nen Charakters aufgefasst. Ernst, Würde und Kraft 
mit Einfalt verbunden sind, schon in den frühesten 
Jahren seine erste Sorge. Um seinem hohen Beruf 
der historischen Composition und der politischen 
Belehrung ganz zu leben, verschmäht er Ehrenstel¬ 
len und Aemter, strebt er nach Unabhängigkeit, 
entzieht sich bald dem ihn verstimmenden Collegien- 
lesen in Genf. Ausser der Schweizergeschichte (wo¬ 
von das erste Buch 1730 erschien , und wie das 
spätere Werk Erhaltung der Freyheit in angestamm¬ 
ten Verfassungen durch Wiedererweckung der al¬ 
tern Militärtugend, zum Hauptzweck hatte) dachte 
er auch an eine grosse Darstellung Italiens, welche 
zugleich dessen Historie und Politik enthielte, die 
schönste Natur malte, die Reliquien der alten Zeit 
im Charakter der jetzigen Einwohner aufsuchte, 
und an drey andere Werke über die neuern Zeiten 
(wozu er fünf Jahre bestimmte), das Mittelalter 
wozu eilf Jahre gefordert w urden) und die Alten, 
Nach Herausgabe der Schweitzerhistorie wollte er 
leben, observiren, handeln (so schrieb er in sei¬ 
nem 22stcn Jahre) und am Ende seiner Laufbahn 
das Resultat fünfzigjähriger Combinationen einfach 
der Welt vorlegen. Wie es bey so ausgebreiteten 
Forschungen, dem Lesen so vieler einzelner Schrif¬ 
ten, bey so unendlicher Mannichfaltigkeit der Gegen¬ 
stände ihm möglich war, die Gegenwart des Geistes 
Stets zu erhalten, wie es mit dieser Gründlichkeit 
ihm in Allem Ernst war, wird noch gezeigt. Auch 
wird ein Ueberblick von dem äussern Leben des 
berühmten Historikers und dem öftern Wechsel sei¬ 
ner Stellen und öffentlichen Geschäfte (wozu die 
neuesten Zeiten einen bedeutenden Beytrag darbie¬ 
ten) gegeben um sein siegreiches Streben der Ver 
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kniipfung des Mannichfaltigsten zur Einheit Eines 

Lebenszwecks darzustellen. ,,So sicher, fügt der 

Vcrf, hinzu, zeichnet der grosse Mann schon früh 

sich seine Lebensbahn, macht mit dem Facit sei¬ 

nes Lebens die Rechnungsprobe wohlerwogener Ju- 

gendvovsätze, verbindet nun, was schwachem See¬ 

len unvereinbar, und blöden, wär’s vereinbar, uu- 

zwechmässig dünkt.“ So schön diess gesagt ist, so 

belehrend mehrere Stellen dieser Charahterisirung 

(wozu die Anmerkungen noch verglichen werden 

müssen) sind, so wird man, fürchten wir, doch 

eine genauere Entwickelung der Art wie der grosse 

Mann auf seinen Lebensplan geführt wurde, ihn bil¬ 

dete, festhielt, verfolgte und ausführte, vermissen, 

vermissen eine pragmatischere Durchführung seines 

Satzes: man kann Alles, wenn man ernstlich will! 

Der Verf. scheint sich bisweilen mehr an Johannes 

Müller, als an seinen Lebensplan zu halten. Daher 

werden auch zuletzt noch zwey Werke desselben, 

die Darstellung des Fürstenbundes und die Ge¬ 

schichte der schweitzerischen Eidgenossenschaft, als 

seinen Ruhm begründend, hervorgeboben. Doch 

gewiss hat der Verf., was in dieser Rede erreicht 

werden konnte, erreicht. Auf die Preisfragen war 

zum Theil keine Beantwortung eingegangen, und 

von den eingegangenen konnte keine gekrönt wer¬ 

den. Der Redner huldigt zuletzt noch dem Genius 

der Menschheit im Norden, der an seinem erhabe¬ 

nen Plane so schonend als weise fortarbeitet. 

Die zweyte Rede, Plan im Lesen, wurde bey 

Bekanntmachung der Preissaufgaben im Dec. ißü5 
gehalten. Diessmal konnten drey Abhandlungen 

von drey Facultäten und eine Predigt den Preiss 

erhalten. Die Klage über schädliche Viclleserey ist 

alt, so wie der Rath, nicht midta sondern mnltum 
zu lesen. Zu den Eigenheiten der neuesten Zeit ge¬ 

hört unstreitig der allgemein verbreitete Lesegeist, 

der unter den Deutschen bis zur Lesewuth gestie¬ 

gen ist. Aber nicht gerade die Classiker der Nation 

lieset man in Deutschland vorzüglich ; es gibt eine 

deutsche Literatur, aber ein deutsches Lesepubli- 

cum gibt es nicht. Die Summe der Weisheit irn 

Lesen stellt der Verf. in den wenigen Worten auf: 

Li ess ausser den Schriftstellern, die du deines ge¬ 

genwärtigen oder künftigen Berufs halber lesen 

musst, nur die classischen; und welches die clas¬ 

sischen sind, und warum nur diese gelesen wer¬ 

den sollen, führt er sodann weiter aus. Classiker 

im engern hohem Sinne nemlich sind ihm diejeni¬ 

gen Schriftsteller, „welche rein menschliches In¬ 

teresse haben, indem sie den ursprünglichen Men¬ 

schensinn für das Wahre, Gute, Schöne, unmittel¬ 

bar und zugleich beschäftigen, den Menschen im 

Menschen aus eignem hohem Leben zu höherm Le¬ 

hen bilden.“ Poesie und Beredsamkeit, Geschichte 

und Philosophie sind die vier Felder, wo man sie 

suchen muss. Nun werden in einem kleinen Ge¬ 

mälde grosse Dichter, Redner, Historiker und Phi¬ 

losophen aufgeführt und mit einigen Strichen ge¬ 

zeichnet oder angedeutet. Zuletzt ruft der Verf. 

den Studirenden zu: ,, Studirt eure Berufswissen¬ 

schaft aus dem Vortrag eurer Lehrer, und aus den 

Hauptbüchern, die sie euch empfehlen. Aber die 

Bildung eures Geschmacks, überhaupt allgemeine 

Geistesbildung, selbst Unterhaltung schöpft nicht 

aus den ersten besten Büchern; aber aus den aner¬ 

kannt classischen , mögen cs anfangs noch so we¬ 

nige seyn. Wählt euch früh einen der classischen 

Dichter, einen der classischen Philosophen, einen 

der classischen Geschichtschreiber •— den der euch 

ganz zusagt — und geht mit einem solchen um, 

als mit enerm Freunde, dass ihr am Eude zu ihm 

sagen dürft: in deiner Welt leb’ ich, bey dir bin 

ich zu Hause; bey dir ist mir wohl. Selbst von 

Friedrich II. ist bekannt , dass er nur wenige 

Schriftsteller las, aber diese immer wieder. Mit 

den vollkommensten Producten des Genie’s ist’s wie 

mit den Werken der Natur. Je mehr das Auge Seh¬ 

kraft hat, desto mehr wird’s finden, je mehr es 

gefunden, desto mehr sie gestärkt haben für Künf¬ 

tiges. So sollt ihr stets mehr Freude daran finden 

zu lesen als gelesen zu haben, und den Muth, 

wenn man bey euch nach diesem oder jenem Ro¬ 

man, Journal, Taschenbuch fragt: habt ilir’s auch 

gelesen? zu erwiedern: Nein! Auch bey den Bü¬ 

chern, die ihr eurer Hauptwissenschaft halber le¬ 

set, wählt nicht die, deren einzige Empfehlung 

Popularität ist. Nur das Lesen gibt Selbstzufrie¬ 

denheit, wobey Denken, wiederholt Ueberdtnkcn 

und Mühe war. ln Anstrengung ist Geistesleben, 

ohne sie Schlaf, ewiger Scnlaf Tod. Auch leset 

keine Bücher schöntbuender Autoren. Sie wollen 

euch um Vernunft und Urtheil betrügen mit dem 

Schönthun : am beslen, Jünglinge, ihr würdigt sie 

keines Blicks. Humoristische Schriftsteller sind 

mehr für die später« Jahre: nur wrer praktische 

Menschenkenntniss mitbringt, versteht sie recht und 

ganz. Auch an sie wird die Reihe kommen. xAber 

irgend eine Reihe habt im Auge. Plan im Lesen, 

wie im Leben überall! Besser nach einem unvoll¬ 

kommenen Plan arbeiten als planlos. So tritt man 

Wenigstens durch selbstgc-zähmte Willkühr abgehär¬ 

tet in die Laufbahn. Leset ihr aber ausdauernd 

im Geist des Plans, der einstimmig mit der Denk¬ 

art der Besten , vorgezeichnet worden , unver¬ 

wandten Auges auf das letzte Ziel , Bildung des 

ganzen Menschen zur Würde, Energie und Schön¬ 

heit seines Geschlechts: so werden, früh oder spät, 

die classischen Schriftsteller in euch linden, was 

sie als einzigen Lohn öfter wünschen als erhalten: 

classische Leser. Solchen wird auch jeder Ver¬ 

such im Schreiben gelingen.“ In den Anmerkun¬ 

gen sind S. 37 ff- zwey nngedxuckte Briefe Schil¬ 

lers an Kant mitgetheilt, die der Herr Verfasser 

aus Kants Nachlass durch Herrn Professor Jäsclike 
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-rhalten haÜÄ. Die Reffe von den Grenzen weib¬ 
licher Bildung wurde bey Eröfnung der kaiser- 

2ß, July 
liehen Töchterschule zu Wyhorg Augl^ l8°5 

«rehalten. Ein halbes Jahr früher war in Wyhorg 
ein Gymnasium und eine Kreisschule eröfnet wor¬ 
den, aber geschlossen war einstweilen die frühere 
Anstalt zur Bildung der Töchter. Der Verfasser 
aber he schloss als Visitator der Schulen des Finn- 
ländischen Gouvernements das angetangene Werk 
zu Stande zu bringen , und es gelang ihm. Er 
fühlte und er zeigt im Eingang der Hede, die Ver¬ 
bindlichkeit des Staats für die Bildung der Töchter 
ein Gleiches zu thun, wie für die Bildung der 
Söhne. Im Alterthum und in neuern Zeiten ist 
freylieh von Staatswegen wenig für erstere ge¬ 
schehen. Im Mittelalter war die Bildung in den 
Nonnenklöstern noch unfruchtbarer als die in den 
Mönchsklöstern ; und gab es noch eine Bildung 
des weiblichen Geschlechts, so war es eine ge¬ 
lehrte, also eine unzweckmäesige. In Frankreich 
erhielten zuerst die Erziehungsanstalten für Töch¬ 
ter des Adels eine bessere Verfassung und im acht¬ 
zehnten Jahrhundert wirkten die lleformatoien des 
Erziehungswesens auch auf die Bildung der Töch¬ 
ter. Auch bey den Töchterschulen muss auf die 
Verschiedenheit der Stände Rücksicht genommen 
werden. In dieser Rücksicht -unterscheidet der 
Herr Verfasser drey Classen. Die Wyborgsche ge¬ 
hört zur zweyten, welche im Durchschnitt auf 
die mittlere Biirgetclasse berechnet, aber so ein- 
adichtet sind, dass auch Töchter des vornehmem 
Bürgerstandes und des Adels die den öffentlichen 
Lehranstalten eigentümlichen Vortheile_; dort genics- 
een können. Um die Erwartungen von der Wyborg’- 
schen näher und richtiger zu bestimmen, leitet er 
aus dem weiblichen Beruf die Regeln für weib¬ 
liche Bildung und Grenzen derselben her. Die 
Sorge für die körperliche Bildung kann dort nur 
negativ seyn, und in einer Töchterschule vom 
zweyten Range die Ausbildung zu gewissen kör¬ 
perlichen Kunstfertigkeiten von Staatswegen nicht 
allgemein gefordert werden. Für den Unterricht 
inÖweiblichen Handarbeiten aber wird desto tha- 
tiger gesorgt, ln Ansehung der Geistesbildung ist 
darauf zu sehen, dass der Verstand des Mädchens 
an deutliches, richtiges und bis zu einem ge¬ 
wissen Grade zusammenhängendes Denken gewöhnt 
die Urtheilskraft für alle künftige Lebensverhält¬ 
nisse geschärft und praktisch ausgebildet werde, 
die Vernunft durch Lehre, Rath und Beyspiel er¬ 
weckt und immer wachsam erhalten werde, der 
Geist mit Kenntnissen bereichert werde, welche 
iheils unmittelbar den .weiblichen Beruf angehen, 

theils allgemein menschliches Interesse haben. 
Der Unterricht in der französischen und russi¬ 
schen Sprache wurde anfangs nicht mit in den 
öffentlichen Unterrichtsplan aufgenommen , aus 
Gründen, denen man den Beyfall nicht versagen 
kann. Es war aber Gelegenheit zum Privatunter¬ 
richt in beyden Sprachen vorhanden. Späterhin 
ist aber auf Verlangen vieler Eltern öffentlicher 
Unterricht in beyden Sprachen angeordnet worden. 
Der Unteri’icht im ^Zeichnen wird öffentlich er- 
theilt, der in der Tonkunst ist Privatstunden über¬ 
lassen. Bildung des Geschmacks ist den Jungfrauen 
für ihre wahre Bestimmung nicht hinderlich, son¬ 
dern beförderlich, wenn sie nicht als Hauptsache 
angesehen wird. Die Hauptsache aller weiblichen 
Erziehung muss die Bildung des Herzens bleiben. 
Und hier werden vorzüglich die Lehrerinnen tref- 
lich an alles das erinnert, was sie durch Lehre 
und Beyspiel zur Bildung des Herzens der Kinder 
.und Jungfrauen zu thun haben, wie durch sie 
in ihren Zöglingen echte Weibclihkeit zum allge¬ 
meinen Charakter werden solle. Auch über die 
Religiosität wird sehr viel Würdiges und Zweck¬ 
mässiges gesagt. Nur der weiblichen Seele würden 
wir sie nicht noch unentbehrlicher als dem Manne 
genannt haben, weil diess leicht misverstanden 
werden kann. Den Schluss der Rede , wo die 
neubegründete Anstalt im Namen der Schulcom¬ 
mission dem Schuldirector von Finnland, Herrn 
geheimen Rath Karl von Rüdinger übergeben wur¬ 
de , zeichnen noch mehrere kraftvolle und herz¬ 
erhebende Stellen aus. Doch dergleichen auch von 
Seiten der Kunst und Beredsamkeit ausgezeichnete 
Stellen haben wir überhaupt nicht ausheben wol¬ 
len, um den Lesern das Vergnügen nicht zu rau¬ 
ben , das sie beym Lesen derselben im Zusam¬ 
menhänge gemessen werden. Selten wird es durch 
einen zu gesuchten Ausdruck gestört, wie wenn 
S. 62 eine gewisse Universität die Siegelbewahrerin 
gründlicher Wissenschaft heisst. S. 113 ff. sind die 
am ersten October ißo6 genehmigten Statute» der 
Wyborgischen Töchterschule mitgetheilt. Die Lehr- 
anstalt ist in zwey Classen getheilt, ausser zwey 
ordentlichen Lehrerinnen ertheilen noch einige 
Oberlehrer des Gymnasiums und Lehrer der Kreis¬ 
schule Unterricht. Ein jährlicher Fonds von 1420 
Rubel in Bank - Assignationen ist für die Anstalt 
ausgesetzt. Dieser Fonds entsteht aus den Beyträ- 
gen der Stadt Wyborg, welche von der Schulcom¬ 
mission verwaltet werden. Notorisch arme Mäd¬ 
chen erhalten den Unterricht unentgeltlich. Das 
Unterrichtsgeld für andere beträgt nur 10 Rubel 
und wird unter die beyden Lehrerinnen gleich ver- 
theilt. 
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LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

LITERA TUR der HOMILETIK und 

LI TURGIK. 

Repertorium biblischer Texte für Casualfälle, nebst 

jedesmaliger Bestimmung ihrer Zwecke, Materia¬ 

lien und dazu dienenden literarischen Notizen für 

angehende Prediger. Von M. Phil. Heinr. Schü¬ 

ler, königl. würtemberg. Superintendenten und Stadt- 

Pfarrer zu Freudenstadt. Zweyte verbess. und verin. 

Auflage. Halle, in der Waisenhausbuchhandlung. 

1808- gr- 8- XLVIII. u. 48o S. (i Thlr. 8 Sr*) 

Wie der ehrwürdige Herausgeber dieses sehr 

brauchbaren Hulfsbuches am Anfänge der Vorrede 

zur ersten Auflage (Halle 1797- XXXII. u. 4°6 $•), 
seine Verwunderung darüber äusserte, dass unter 
vielen praktisch-homiletischen Vorarbeiten, an de¬ 
nen unser Zeitalter allerdings ziemlichen Ueberfluss 
hat, das Bedürfnis, welches durch sein Werk be¬ 
friedigt wird, weniger bedacht wurde; so hatte sich 
llec. auch darüber gewundert, dass wir von diesem 
vielgebrauchten Repertorium so lange keinen berei¬ 
cherten Wiederdruck erhielten. Er hatte sich indess 
manchen Nachtrag auf die Blattränder der ersten 
Ausgabe geschrieben, und eilte nun, dieselbe mit 
ihrer Nachfolgerin zu vergleichen. Mit Vergnügen 
fand er, was die vermehrte Seitenzahl, bey sparsame¬ 
ren Drucke, schon vermuthen lässt, die meisten sei¬ 
ner literarischen Marginalien von dem Heiausgebei 
selbst eingeschaltet und nachgetragen, dabey den 
Werth der meisten Schriften, mit den durch das Re¬ 
pertorium der Allgem. Lit. Zeit, bekannten Zeichen 
(*gut, t schlecht, *-j- mehr gut als schlecht, 4* mehr 
schlecht als gut) angedeutet, geschichtliche Nachrich¬ 
ten von Fest und Busstagen, so wie Bemerkungen 
über den Gebrauch biblischer Texte (S. VIII — XI), 
und endlich einen neuen Abschnitt für und über 
Eid- Predigten S. 220 — 223 hinzugefügt. Dem Wie- 

Erster Rand. 

derdrucke der Vorrede zur ersten Auflage sind auch 
allgemeinere Literar Notizen eingeschaltet, deren 
Erscheinungszeit aber 1793—1306 der Unterzeich¬ 
nung — Dachtel, zur Ostermesse 1797 —so wenig 
angemessen ist, dass der überall, auch in den Worten 
dieser Vorrede verbessernde Verf. hier lieber beyde 
Vorreden vereinigen, und aus der ersferen einiges 
Entbehrliche weglassen mochte. Statt der tautologi- 
schen Ueberscbrift „für Casualfälle “ (!) hätte Ree. 
lieber ,,fur geistliche Casualreden“ finden mögen. 
Er gibt nun dem verehrten Herausgeber so wie "den 
zahlreichen Freunden dieses homiletischen und litur¬ 
gischen Hausbedarfs seine kleine, gutwillige Bcy- 
steuer von verschiedenen Nachträgen. 

Der vom Hrn. D. Joh. Georg Aug. (nicht J. A. A.) 
Hacker herausgegebenen „Formulare und Materialien 

zu kleinen Amtsreden“ an Personen aus den gebilde¬ 
ten Ständen sind nicht erst 5, sondern bereits 5 Bänd¬ 
chen erschienen. Das 6te wird diese reichhaltige 
Sammlung nächstens beschlossen. 

S. 44 möchte bey Schalters Predigten etc. nach 
Neustadt noch an der ürla hinzugefügt, und dann 
nach Schulthesr erwähnt worden seyn — Ff, F. 

Hufnagel, Blicke in das leidende Herz Jesu. Fi kf. 
•a. M. 1306. gr. 3. S. 88 konnte „Mein e c he' s Fer¬ 

such einer Liturgie zur NachmittagsJcy er eines allge¬ 

meinen Busstages“ in Löfflers Magaz. 3. Baud, 
l. St. S. 342 — 352 nachgewiesen werden, S. 144 
Reinhards Friedenspredigt im x. Bde seiner Pre¬ 

digten vom Jahre 1807. S. 112 ff. und D. Löfflers 

Piedigt am Dankfeste für den Frieden, Gotha den 
9. Aug. 1807- über Ps. 109, 3., nebst dessen Daukge- 

het am Frieden feste im 3. Bde. seines Magaz. 2. St, 
S. 216 ff- Daselbst stehet S. 135—144 ein S. 175 des 

-Repertoriums anzuführender Vortrag von C. A. Jley- 

denreich. „ Ent Schliessungen einer Gemeinde in 

theueru Zeiten. “ Friedr. Scheiblers Predigt am 
Geburtsfeste des Kais. Napoleon. Frankf a. M. i(')oG. 
mochte S. 200 angeführt und S. 203 der Text Prcd. 
Sal. 3, 1 u. 2. eingeschaltet werden. Weiter vermisste 
llec. S. 217 oder 218- Hemme' $ I’redigt bey Er off- 

tS8] 
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nuvg des Landtages in Altenburg, über 1. Petr. IV, 
20. ,,Von der Verpflichtung, die wir als Menschen 
und als Bürger haben, nach unsern Kräften zum Ge- 
xneinwohle beyzutragen.“ S. Löfflers Magaz. III, 
1. S. 212 — 230. und S. 246 Chr. Fr. Trg. Foigts 
Kanzelrede bey der Einweihung einer neuen Orgel in 
der Kirche zu Tarant. Dresden 1Q06. $. 50 S. Des¬ 
selben Thurm- und Glockenweihe. Daselbst 1808- 8* 
30 S. konnte Hr. Superint. Schüler, bey der Besor¬ 
gung dieser neuen Ausgabe, wohl noch nicht kennen. 
S. 313 wäre nachzutragen Spr. Sal. 23, 24 — 45» und 
darüber die Confirmationspredigt von Platz: Zu 
welchen Empfindungen und Betrachtungen der An¬ 
blick einer heranwachseuden Jugend veranlassen müsse 
— 6. LöJ flers Magaz. III, 2. S. 200 — £16; S. 314 
— 1. Cor. 1, 30, und 6, 17. 

Fr. Joh. Geisse Ueber Schulen und Schullehrer, 

in einigen Predigten. Marburg 1808- XVI. u. 038 S. 8* 
(s. d. IV. theol. Annalen, März d. J. S. 261 ft.) war 
hier S. 330 noch kaum zu suchen, wohl aber S. 533, 
der Name des trefflichen Volkslehrers Schlez, wegen 
seiner 3 Vorlesungen „von den gemeinsten Fehlern 

der Kinderzucht in Bildung des Verstandes, des Her¬ 

zens und der Sitten) über Spr. Sal. 22, 6. No. VII. 
S- 169— 199 seiner ,, Vorlesungen gegen Irrthiimer, 

Aberglauben, Fehler und Missbräuche, in Betstunden 

dem Landvolke gehalten. “ Nürnberg 1786- gr. 8* 
Auf S. 336 wäre nachzntragen: Lucae 2, 22—23, 
und darüber Dem m e von dem Glauben an fortschrei¬ 

tende Veredlung der Menschheit an einem Schul¬ 

dankfeste, 8. Lö ff lers Magaz. 3. Bd. 1. St. S. 95 — 
116; zu S. 348 oder 349 der Auszug aus einer Pre¬ 
digt von D. Kos en m alle r über 1. Cor. 2, 1 — 2. 
9,Einige wichtige Regeln für evangelische Prediger“ 
S. 63 — 78 seines Werkchens „ Ueber dogmatische und 

moralische PredigtenLeipzig 1786- 8- S. 383 feh¬ 
len G. Gr ob's Trauungsreden. St. Gallen 1807. 8* 
Von Rottmeiers S. l\\t\ angeführten Texten und 

Materialien zu Religionsvorträgen bey Sterbefällen 

in allgemeinen und besondern Beziehungen iet 1807 
zu Leipzig der erste Band einer vermehrten Auflage, 
desgleichen von dem S. 4l5 erwähnten ,, Neuesten 

Magazine für Leichenpredigten“ etc. zu Frankf. a. M. 
1807. d. 4- Bd. erschienen, nebst dem iten einer 
neuen Auflage, Endlich hat Rec. unter den kirchli¬ 
chen Zeiten und Angelegenheiten noch eine besondre 
kleine Rubrik für den Beschluss des Kirchenjahres 

vermisst, die nach 137, auf den Abschnitt für unser 
Reforma ionsfest folgen möchte, so wie Geschicht¬ 

liches, Homiletisches und Literarisches von der Ad- 
ventszeit und für dieselbe S. 1, u. 4 — 7 wohl nicht 
den allgemeinem Bemerkungen und Notizen über 
und für Festzeiten und Festpredigten vorausgeschickt 
und beygernischt, sondern ganz nachgestellt seyri 
sollte. Für die vermisste No. erinnert Rec. schlüss- 
lich gern an einen der licht- und herzvollen Predigt¬ 

entwürfe von dem wackern Hofprediger Hacker, 

S. 179—186 der 4teH Sammlung Leipzig — *S°7 — 

über Mare. II, 27. und die daran geknüpfte Frage: 
„Haben wir unsre christlichen Sojin- und Festtage in 
dem verflossenen Kirchenjahre ihren Zwecken gemäss 
angewendet ?“ Nach unbefangenen Vorerinnerungen 
über wahnvollen Gottesdienst und vermeintliche 
$ündenbüssnng werden jener Hauptfrage 4 bestimm¬ 
tere so untergeordnet, wie Rec. hier mit Vergnügen 
wiederholen würde, wenn es ihm die Schranken 
dieser literarischen Anzeige gestatteten. Von dem 
Aeussern und dem Preise des verbesserten und ver¬ 
mehrten Repertoriums ist nur noch zu bemerken, 
dass man mit der Verlagshandlung in beyder Hin¬ 
sicht zufrieden seyn kann. Möge dieses wohlgelun- 
gene Werk denn fortfahren recht vielen Predigern 
und Gemeinden zu seinem ehrwürdigen Zwecke 
dienen. 

5 TAA TS WIR TH SC HAFT. 

Versuch gemeinnütziger Beyträge zur praktischen 

Staats-, Finanz- und Landwirthschaftsverwal- 

tung, nebst Beantwortung der Fragen: ob dermah- 

len zu den Staatscasse?i neue Erhöhungen der Ab¬ 

gaben erforderlich sind? und wie solche, nach 

möglichst gleicher Vertheilung, auf die sicherste 

und billigste FVeise auszumitteln seyn möchten? 

In zwey Theilen. Mit Beylagen A. B. C. und D., 

und der Zeichnung einer viergängigen Hand - o^er 

Bossmiihle, von Ludw. Wilh. von Griesheim, 

Herzog!. Sachsen - Gothaisclien geheimen Rath, Vice- 

Kammerpräsidenten, auch Steuer - Obereinnehmer zu Al¬ 

tenburg. Jena, in der academ. Buchhandl. lßoß. 

4- 356 S. (3 Tlilr. 16 gr.) 

Die neuesten politischen Schicksale unserer deut¬ 
schen Staaten haben die Frage, mit deren Erörterung 
sich die vor uns liegende Schrift beschäftiget, zu ei¬ 
nem der interessantesten Gegenstände der Untersu¬ 
chungen unserer staatswirthschaftlichen Schriftsteller 
und denkenden Geschäftsmänner gemacht. Es ist 
schon so vieles und so vielerley darüber gesagt und 
geschrieben worden, und dennoch sind die Acten 
noch immer nicht für geschlossen zu achten. Mau 
hat sich in der Theorie noch nicht einmal über alle 
Puncte vereiniget, und noch weniger sind die von 
der Theorie als richtig anerkannten Wahrheiten 
durch die Praxis ins Leben wirklich eingeführt. In 
der vor uns liegenden Schrift nimmt ein dem allge¬ 
meinen Besten wohlwollender Geschäftsmann das 
Wort; doch zweifeln wir sehr, ob es ihm gelingen 
werde, eine vorzügliche Aufmerksamkeit des Publi- 
cums auf sich zu ziehen. Er selbst sagt (S. 98)» »* er 
fürchte, es sey ihm bey dieser Darstellung eben nicht 
besser, als bey der Bearbeitung anderer Gegenstände 
gelungen, den Vortrag so vollkommen logisch, als 
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allenthalben deutlich um! umständlich genug verfolgt 
zu haben;“ — und leider ist diese Furcht nicht 
ohne Grund. Wir können der Arbeit dos \ erfs. we¬ 
der in theoretischer noch in praktischer Beziehung 
Werth beylegen. Ihre Haupttendenz ist die Aufsu¬ 
chung und Prüfung verschiedener Revenuenquellen, 
aus welchen der fehlende Bedarf der Staatskassen ge¬ 
schöpft werden kann. In dieser Hinsicht wiro denn 
mancherley über die Besteuerung der bisher steuer¬ 
frey gewesenen Rittergüter, der Kauileute, Lan- 
quiers, Fabricanten und Capitalisien, die Staatsdic- 
2er, Geistlichen, Stadträthe und Universitäten, in- 
eleichen über verschiedene Abgaben von Consiira- 
tionsartikeln gesprochen ; indessen mehr nach einer 
•wahrhaft rhapsodischen Form, als nach einem be¬ 
stimmten Plane und Ordnung. Was der Verf. über 
alle diese Gegenstände sagt, sind nichts als längst be¬ 
kannte Dinge. Das Einzige, was wir neu landen, 
sind die Vorschläge, dass ein Besitzer eines oder meh¬ 
rerer Güter, von deren Ertrage nach Abzug der ge¬ 
wöhnlichen Ausgaben und der Zinsen seiner lrivat- 
6chulden etwa noch 2000 Thlr. übrig bleiben, noch 
ausser dem auf seinen Gütern haltenden Giund- 
steuern, von dieser Ertragssumme noch einen Extra- 
beytrag zur Staatscasse zahlen solle (S. 16 folg.); in¬ 
gleichen, dass bey der Besteuerung der Ritter-und 
Freygüter ein Unterschied zu machen sey, zwischen 
adelichen und nichtadelichen Besitzern; dass den 
letztem eine Grundsteuer zzn 10 vom Hundert aufzu¬ 
legen sey, den erstem aber nur ~ 5 vom Hundert, 
weil (S. 209) bey dermalen verkommender Umwäl¬ 
zung fast aller Staatsverfassungen , die Regenten sich 
gewiss selbst den grössten Nachtheil zuziehen wur¬ 
den, wenn sie den Adel dergestalt mit Abgaben be¬ 
lasten wollten, dass er den so kostbar gewordenen 
Aufwand für Erziehung, Unterricht und Unterstü¬ 
tzung der Kinder bis zu deren eigenen Erod- Erwerb 
nicht zu bestreiten vermöchte: “ übrigens aber „der 
aufgeklärte Bürger in jeder Nation gewiss dem ural¬ 
ten Erfahrungssatze nicht widerspreche, dass im ge- 

bornen Adel der Keim vom wahren Ehrgefühl, wenn 
solcher in der Jugend eine moralisch gute Anleitung 
zur Entwickelung erhält, in thätiger Ausübung, 

mehr als in ihrem Stande zu finden sey“ (jf <)» und 
endlich (S. 22), dass, wenn nach dem eingetretenen 
Erforderniss, den Staatskassen eine bedeutend höhere 
Einnahme zu gewähren die allgemeine Belegung des 
Grundeigenthums, ohne Rücksicht auf bisher bestan¬ 
dene Befreyungen, wie billig, Statt finden müsse, 
dennoch den Besitzern der jetzt neuerdings mit 
Steuern belegten Grundstücke eine billige Entschädi¬ 
gung für den Verlust ihrer bisher genossenen Be- 
freyung nicht versagt werden könne; welche ihnen 
in der Maasse zu leisten sey, dass ihnen aut den Be¬ 
trag der Summe, welche ihre Güter durch die Steuer 
an CapitaKvertli verlieren, Schuldscheine aus der 
Staatskasse ausgestellt würden, welche jedoch me 
aufgekündiget, sondern deren Betrag nur jährlich 
an ihre Inhaber mit drey Procent verzinset werden 

JJ . 

soll. Oh die Besitzer der bisher, grösstenlheils zur 
Ungebühr und nur ausserst selten vermöge vorhan¬ 
dener Landesgrundgesetze, steuerfrey gewesenen 
Güter eine solche Entschädigung mit Recht verlan¬ 
gen können, wollen wir nicht fragen; aber das müs¬ 
sen wir doch bemerken, dass auf diese Weise ein¬ 
mal für die Öffentlichen Cassen äusserst wenig ge¬ 
wonnen, und dann die vom Verf. für nothwendig 
erachtete gleiche Verkeilung der Staatslasten me 
möglich seyn würde. Die Besitzer der bisher be- 
freyt gewesenen Güter würden bey der Realisirung 
dieses Vorschlags wirklich drey Fünflheile der von 
ihren Gütern zu entrichtenden Steuern wieder erhal¬ 
ten, also wirklich statt, wie die übrigen Güterbe¬ 
sitzer 10 vom Hundert zu den öffentlichen Lasten 
zu entrichten, nur 4 vom Hundert dazu beytragem 
Freylich mag es den Besitzern der bisher steuertrey 
gewesenen Güter hart fallen, ihre Besitzungen von 
nun an, wie die Besitzungen ihrer übrigen Mitbür¬ 
ger, mit Steuern belegt zu sehen, und den Verlust 
auf sich zu nehmen , den ihre Güter dadurch am 
Capilalwerth leiden; doch was hart ist, ist nicht ge¬ 
rade widerrechtlich. Die Steuerfrey heit dieser Gü¬ 
ter war heynahe überall nur eine Folge der Feu¬ 
dalaristokratie ihrer Besitzer, und nach deren Ver¬ 
richtung können auch ihre Folgen nicht weiter be¬ 
stehen. 

Die auf dem Titel angegebenen Beylagen sind; 
A) Ein Nutzungsanschlag eines grossem Gutes (S. 
107 folg.), der seine Weitschweifigkeit abgerechnet 
— denn sogar, der gewöhnliche Inhalt der Kanzel¬ 
vorträge des Predigers des Ort ist darin erwähnt — 
allerdings zum Muster empfohlen werden kann. 
Nur glauben Avir der in der Einnahme (S. 113) mit 
200 Thlr. jährlichen Ertrag enthaltene Ansatz der 
Zinsen eines Fabrikgebäudes von 4000 Thlr. Capital- 
werth hatte wegbleiben, und statt dessen der Ertrag 
der hier betriebenen GeAverbe in Anschlag gebracht 
werden sollen; weil sich der Ertrag keines GeAArer- 
bes nach dem Capitale berechnen lässt, welches die 
dazu erforderliche Maschine kostet. B) Ein Vor¬ 
schlag zur Einrichtung von Pfandbriefen und An¬ 
leihe, auch [der Mehlmagazinscheine, mit Bemerkung 
der Resultate für die Staatscassen (S. 204 folg.); be¬ 
schäftigtsich vorzüglich mit der Art und Weise, whe 
die Schuldscheine, welche nach der Idee des Verfs. 
den Besitzern der zu besteuernden bisher steuer- 
freyen Güter statt der Entschädigung auszustellen 
sind, von den öffentlichen Cassen auszustellen und 
in Umlauf zu bringen seyn möchten. C) Ein Vor¬ 
schlag zur bessern Organisirung des Finanzwesens, 
vorzüglich in Hinsicht auf das Rechnungswesen, und 
die Mängel des Rechnuugsstyls (S. 235 folg.); das 
hier mitgetheilte Schema zu einem summarischen 
Extract sämmtlicker Kammerrechnungen, gibt jedoch 
Stoff zu allerhand Erinnerungen; weder die Form 
noch der Inhalt befriedigt die Kritik überall. — End¬ 
lich D) Eine Denkschrift des Verfs. v. J. 1Q05. über 

[38*] 
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da s, was die Getreidesperve, das Verbot des Brannt- 

weiiibremiens und. Stärkemachens, auch die Mehl* 

und Roggen-Magazin - Anstalten im Laude betrifft, 

ferner auch die anderweit darüber gegebenen JErläu- 

terungen, riebet neuen Vorschlägen, und die Zeich¬ 

nung einer viergängigen Hand - oder Rossmühle, 

neb*t einer vollständigen Beschreibung derselben (S. 
247 folg.). Der Verf. empfiehlt statt der in mehre¬ 
ren Staaten beliebten öffentlichen Magazinanstalten, 
einen Mittelweg, und verlangt von den Gouverne¬ 
ments, die Einleitung zu treffen, dass 1) der Lan¬ 
desherr das Uebermaass seiner Roggen - Zins - Ein¬ 
nahme, nach Abzug der Deputate zu Mehl ver¬ 
mahlen, aufbewahren lasse; übrigens aber 2) durch 
ein Mandat den Befehl ertheile, dass a) jeder Feld¬ 
besitzer, der mehr an Roggen erbauet, als er im 
Jahre lür sein Hauswesen, zum Saamen und Brode, 
zur Verpflegungsausgabe für seine Arbeiter, oder 
zu seinen jährlichen Zinsen braucht, ein gewisses 
Quantum so viel thunlieh, bis zum Eintritt der 
nächsten Erndte, oder im Vorrathe halten müsse; 
b) dass derjenige, er sey Eigenthümer oder Pach¬ 
ter, welcher dann noch Uebermaass im Roggenbau 
zum Verkauf oder Branntweinbrennen habe, einen, 
zuvor von Seiten der Obrigkeit, nach Maassgabe 
der örtlichen Fruchtbarkeit, Aussaat und deren Ge¬ 
wicht, ausgemittelten Theil, z. B. ein Fünftheil 
davon, für immer aufzubewahren schuldig sey, 
und jedes Jahr zu gewärtigen habe, dass er solches 
auf Requisition der Obrigkeit, gegen Bezahlung von 
drey Thalern lür den Centner in bester Qualität 
liefern müsse, auch dann solches von der nächsten 
Erndte wieder aulzubehalten habe; dass hiernächst 
c) diejenigen, welche an Brodgetreide mehr als 
eine ganze Erndte, beym Eintritt der neuen noih 
im Vorrathe hätten, zürn freyen Verkauf des Ue- 
bermaassee oder der vier Fünflheile zur Versorgung 
des städtischen Bedürfnisses angehalten werden 
hon nen; so wie auch diejenigen, welche mit oder 
ohne Guterbesitz mehr als 200 Centner Roggen zum 
Handel aufgekaufet haben, und den Verkauf gegen 
den Marktpreis in dringendem Nothfall verweigern 
"Wollten; wogegen aber d) die Zusicherung ertheilt 
Werden soll, dass alle der Requisition unterwor¬ 
fene Fünftheile, wie solche nach dem Centnerge- 
wicht von jedem Uebermaasse an Roggenbau vom 
Feldbesitzstande ausgemittelt, und in Anschlag ge¬ 
bracht worden wären, im Fall sie die Eigenthü¬ 
mer vorn Bodenlager durch irgend einen Unglücks¬ 
fall, ohne ihre Schuld verloren hätten, den Ersatz 
von drey Thalern für den Centner aus der Brand- 

" oder Steuercasse zu gewärtigen haben sollten , der 
Marktpreis möge' so niedrig stehn, als er wolle; 
und dass zuletzt e) auch derjenige ganz oder zum 
Theil von dieser Lieferung befreyet seyn solle, 
welcher im Jahr der Requisition selbst Calamifät 
im Fruchtbau erlitten hätte. — Der Vf. verspricht 
sich hiervon grosse Vortheile, sowohl gegen den 
Mängel als gegen die Theurübg des Getreides; 

doch uns scheinen diese Vortheile noch sehr pro¬ 
blematisch zu seyn; die Getreidemasse, die auf 
diese Weise dem Handelsverkehr entzogen wird, 
muss nach der Natur der Sache das Uebrige eher 
theuer als wohlfeil machen. Mit Recht nahmen 
daher die Altenburgischen Landstände auf diesen 
Vorschlag keine Rücksicht. Beym öffentlichen Han¬ 
delsverkehr thut die Polizey am Besten, wenn sie 
nichts thut. 

Ueber die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Tresor¬ 

scheine im Jahre 1805. Eine Belehrung für das 

Publicum und eine Untersuchung in juristischer 

und staatswissenschaftlicher Hinsicht, nebst ei¬ 

nem Worte filier die schnelle Reorganisation des 

Wohlstandes der Preussischen Monarchie, von 

L. C. Cosmar, dem Verf. der Aufschlüsse über 

Preussens Lage im Jahre 1808- Berlin, b. Oeh- 

migke d. Jüngern. 1803. 8- 47 S. 

Durch das Edict vom 4• Februar 1306 wurde 
bekanntlich in den preussischen Staaten ein neues 
Papiergeld unter dem Namen Tresorscheine einge- 
fühit. Es wurden 1 resorscheine zu So» 100 und 
250 Thalern ausgefertiget, und derselben alle Ei¬ 
genschaften des preussischen Silbercourants nach 
dem Graumannischen Münzfusse von 1764 beyge- 
legt. Diese Scheine sollten von den särnmtlichen 
Bankcomptoirs jederzeit ohne Aufgeld gegen Silber¬ 
courant umgesetzt werden, und der Staat leistete 
Garantie für die jederzeitige Realisation derselben. 
Sie wurden dem Silbcreourant ganz gleich gesetzt, 
und es dem Zahler frrygestellt, das, was er in Sil¬ 
bercourart <ibzutrag<-n hatte, in Tresorscheinen zu 
beiiehtigen. Jeder Privatmann war verbunden, sie 
als Zahlung anzunelimen, und bey Zahlungen an 
die königlichen Gassen musste sogar, vom 1. Jun. 
i3n6 an der vierte Theil durch Tresorscheine ge¬ 
zahlt werden. Nur drey Ausnahmen gab es von 
dieser allgemeinen Regel; nemlicb erstens bev allen 
Staatsanleihen; dann bey allen Ankihen, welche 
bis zum 4. Februar 1306 von der huank und Ste- 
handlung gegeben oder genommen waren; und 
drittens bey allen Zahlungen, wo in dem Schujd- 
inßlrumente eine bestimmte GekLorf ' • rsproidien 
war. Das Publicum war mit der E i ifut iung die¬ 
ses neuen Tauscbvehikels sehr zu -nden. Die 
Ibiclite Realisirung der Tresorscheine, die beque¬ 
mere Versendungsart, welche noch'dadurch beför¬ 
dert wurde i dass die Posten von den Tresorschei¬ 
nen nur das Goldporto nahmen, die Sicherheit der 
preussischen Finanzen und die Verbindlichkeit alle 
Zahlungen an die Landescassen zum vierten Theife 
in diesen Papieren zu leisten, beförderten ihre 
schnelle Verbreitung im Inn - und Anslande; man 
fing schon an sie dem klingenden Courantgelde vor- 
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zuziehen, und für sie Agio zu geben. Plötzlich 
verwandelte der Krieg und seine unglückliche Wen¬ 
dung die Scene. Das Verlangen nach Tresorschei¬ 
nen hörte auf; mit der Entfernung der Banhcom- 
ptoirs war die Realisation derselben aufgehoben, 
die Ausländer nahmen keine Zahlung mehr in 1 re- 
sorschcinen an, und selbst die Innlander fingen an 
die Annahme zu verweigern. Aber noch nahmen 
die königlichen Gassen den vierten Theil aller Zah¬ 
lungen in Scheinen an, und auch die Gerichte er¬ 
kannten ohne Bedenken auf die nothwendige An¬ 
nahme derselben. Unerwartet erschien aber jetzt 
das Edict vom 1. Jun. i8°7» worin festgesetzt war, 
dass wegen der durch Hinwegschaffung des Reali¬ 
sationsfonds eingetretenen Suspension der Realisa¬ 
tion der Tresorscheine, es bis zur Wiodercintre- 
tung der Realisation, in Privatzahlungen von der 
Uebereinkunft der Interessenten und der Wahl des 
Gläubigers abhängen solle, ob die Zahlung in Me¬ 
tallgeld oder in Tresorscheinen zu leisten sey; dass 
dagegen die Zahlungen an die königlichen Gassen 
durchaus, wie ehemals, zum vierten Theile in 
Tresorscheinen geschehen müssten. Jedoch wurde 
diess Edict nur in Ost - und Wesfpreussen , keines- 
weges aber in den von französischen Truppen be¬ 
setzten Provinzen publicirt, und erhielt also auch 
in diesen keine Gesetzeskraft. Die öffentlichen 
Cassen in diesen Provinzen verweigerten vielmehr 
auf höhere Retehle die Annahme der Tresörscheine, 
und verlangten blos klingendes Courant; was denn 
die Folge hatte, dass der Werth der Scheine ganz 
ausserordentlich fiel, und selbst durch den bald 
darauf erfolgten Frieden nicht wieder emporgeho- 
hen werden konnte. Diess veranlasste das Edict 
vom 29 Oct. 1307, welches die Verordnung vom 
i. Jun. g<-d J. wieder aufhob, und ff&sfsetzte, dass 
der Cours der Börse in der Hauptstadt jeder Pro¬ 
vinz, für die Provinz den Stand des Courses der 
Tresorscheine nach einem von der Kriegs - und 
Domänenkammer jeder Provinz zu berechnenden 
und zu publieirenden Durcbschnittscourse bestimm 
men solle, und dass dieser Normal cours am Orte 
der Börse für alle nicht kaufmännischen Geschäfte 
(da bey den kaufmännischen der jedesmalige Bör- 
sencours entscheide), in der übrigen Provinz aber 
für alle Geschäfte dienen sollte. Ein Jeder, und 
auch jede landesherrliche Gasse sollte verbunden 
seyn, die Tresorscheine nach diesem Norrnalcourse 
bey Zahlungen anzunehmen. Nur die gerichtlichen 
Depoffta, Und die auf Courant ausgestellte Schuld¬ 
verschreibungen sollten nicht in Scheinen, sondern 
in klingender Münze bezahlt werden. Aber auch 
diese Verordnung erhielt nur in Ost - und West- 
preussen gesetzliche Kraft. In den andern Provin¬ 
zen erwartete man ihre Pnblicalion und die Regu- 
ltrung des Normalcourses zwar auch; indessen sie 
erfolgten nicht, und Gerichte und Publicum gerie- 
theu dadurch in manche Verlegenheit, die vorzüg¬ 
lich die Agioteurs treitiieh zu benutzen wussten. 
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Die Aussprüche der Gerichte insbesondere waren 
sich ausserordentlich widersprechend. Die meisten 
Obergerichte erkannten auf die Annahme der Tre- 
sorsclieine; viele Untergerichte auf das Gegentheil; 
und mitunter befolgten die Gerichte in sie selbst 
betreffenden Angelegenheiten die Grundsätze nicht, 
zu welchen sie sich in ihren Urthcilsspriichen be¬ 
kannt hatten. Ein Untergericht in Pommern er¬ 
kannte auf die Annahme der Scheine, und wei¬ 
gerte sich dennoch, die Kosten desselben Processes 
in Scheinen anzunehmen. Endlich erschienen auf 
die Anfragen der Landesjustizcollegien die Resolu¬ 
tionen des Hofes, worin erklärt wurde: die Zeit¬ 
umstände gestatteten nicht, die Verordnungen vom 
iten Junius und 29sten Octobf-r igo7 auch auf die 
von den kaiserlich - französischen Truppen besetz¬ 
ten Provinzen Anwendung finden zu lassen, es 
sollte vielmehr der Werth und die Gültigkeit der 
Tresorscheine vor der Hand auf sieh selbst beru¬ 
hen. Es bliebe daher lediglich der Beurtheilung 
der Gerichte überlassen , ob bey dem zeitigen Nicht- 
vorhandenseyn die Veranlassung des Gesetzes, der 
$. 6. des Edicts vom 4ten Februar igo6. dennoch 
völlige Anwendung finden könnte oder nicht; bey 
der Annahme der Depositengelder würde den Ge¬ 
richten dieserhalb vorzügliche Vorsicht empfohlen. 

Diese Resolution hat die hier angezeigte, ziem¬ 
lich gut geschriebene, kleine Schrift veranlasst. 
Der Verfasser sucht darin die Grundsätze zu be¬ 
stimmen, welche der Richter zu berücksichtige« 
hat, wenn er über die seiner Beurtheilung anheim 
gegebene Frage erkennen soll. Er ist der Mey- 
nung, kein Gericht könne gegenwärtig auf die An¬ 
nahme der Tresorscheine erkennen (S. 10), denn 
der Grund sey jetzo nicht mehr vorhanden, aut 
welchen in dem Edict vom 4ferl Februar 1306. die 
volle Gültigkeit der Scheune gebaut sey; die lieali- 

sirbarkeit der Scheine fehle. Die Richtigkeit und 
Rechtlichkeit dieser Mcynung ist sehr gut nachge¬ 
wiesen. Nach der Natur der Sache lässt sich auch 
wirklich keine andere Meynung vertheidigen. 
Wenn auch das Edict vom 4ten Februar igo(5. die 
volle Gültigkeit der Scheine nicht ausdrücklich auf 
ihre Realisirbarkeit gebauet hätte, dennoch würde 
sich keine andere Meynung haben vertheidigen 
lassen. Denn die. Realisirbarkeit aller Papiermun- 
zen gegen Metallgeld ist nach den Grundsätzen des 
Handclsverkelirs aller Staaten immer die Bedingung 
ihrer Gültigkeit; und soblad diese Bedingung ithit, 
kann vom Werthe des Papiergeldes nie die Rede 
seyn, am wenigsten in einem Staate, der wie ocr 
preussische mit andern Nationen einen lebhaften 
Handelsverkehr treibt, dessen Münze daher nicht 
blos Tauschvehikel, sondern selbst eine Waare sc) n 
muss, welche, auch abgesehen von ihrer Brauch¬ 
barkeit als Tauschvehikel, noch in anderer B< Zie¬ 

hung als Mittel zur Befriedigung menschliche* 
Zwecke tauglich, also ein Gut, ist. 
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Nickt in ■demselben Maasse, wie nr.s die juri¬ 
dische Ansicht des Vfs. von der dermaligeu Gültig¬ 
keit der Tresorscheine befriedigte, befriedigen uns 
uns seine Vorschläge (S. 26) zu den vom Staate zu 
ergreifenden Maasregeln, um die Tresorscheine bald 
wieder auf ihre edictmässige Gültigkeit zu erheben. 
Der Verf. bringt zu dem Ende zwey Wege in Vor¬ 
schlag. Der erste ist; der Staat soll der Bank in 
Absicht der Realisirung der Tresorscheine ein zwey- 
jähriges Moratorium ertheilen, und zugleich zur 
Deckung und Sicherheit der Gläubiger die Tresor¬ 
scheine mit einer angemessenen Hypothek fundiren 
(wozu das Vermögen der Bank und der Seehand¬ 
lung in Vorschlag gebracht worden), wodurch denn 
der Cours der Scheine auf zwey Jahre auf neunzig 
Procent fixirt würde, und die jetzigen Besitzer 
derselben nichts weiter verlören, als die zweyjäh- 
rigen Zinsen der in ihren Händen befindlichen Pa- 
picrgeldmasse. Der zweyte Weg aber wäre : 
Die Bank soll, um die Circulation des haaren Gel¬ 
des wieder zu befördern, alle Tresorscheine sogleich 
realisirem Die Tresorscheine sollen sämmtlich rea- 
lisirt., und alsdann eincassirt werden. Ein jeder 
Staatsbürger soll sofort seiner Obrigkeit, und zwar 
die Eximirten der Kammer der Provinz, die Ein¬ 
wohner der Städte den Magistraten, die Landbe¬ 
wohner den Landräthen anzeigen, wie viel Tresor¬ 
scheine sie besitzen, und diese Tresorscheine so¬ 
gleich gegen einen Empfangschein den Obrigkeiten 
ausbändigen. Wer nicht über hundert Tbaler in 
Fresorscheinen besitzt, soll diese Summe sogleich 
mit zehn Procent Verlust von der Bank ausgezahlt 
erhalten. Wer über hundert Thaler in Tresorschei¬ 
nen besitzt, muss an Eides statt versichern, nach 
welchem Course er dieselben an Zahlungs statt an¬ 
genommen habe, und erhält nach diesem Course 
von der Bank seine Befriedigung. Wer eine grosse 
Summe, etwa über 5000 Thaler in Tresorscheinen 
besitzt, oder bey welchem sonst verdächtige Um¬ 
stände obwalten, soll dem Fiscus förmlich bewei¬ 
sen, nach welchem Course er zum Besitze dieser 
Scheine gelangt ist, und erhält hiernach von der 
Bank seine Vergütung. Wer sich bey dieser An¬ 
gabe eine Unredlichkeit zu Schulden kommen Jiesse, 
würde mit der Confxecation aller Tresorscheine, 
welche er besitzt, bestraft. Um allen Unterschlei¬ 
fen vorzubeugen, dürfte niemand nach der Publi- 
cation dieses Edicts bey Strafe des Betrugs einen 
Tresorschein veräusscrn. 

Uns schiene es zweckmässiger und dem so nö- 
thigen Glauben an die Loyaute des Staats und sei¬ 
ner Regierung zuträglicher zu seyn , wenn man 
nach den Grundsätzen des Edicts vom isten Juny 
1807 bey Privatzahlungen die Bestimmung des 
Werths der Tresorscheine der Uebereinkunft der 
Interessenten überiiesse, bey Zahlungen an königl. 
Cassen aber darauf bestände, dass der vierte Theil 
der tu zahlenden Summe in Tresorscheiuen gezahlt. 
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und diese hier nach ihrem vollen Werthe ange¬ 
nommen würden. Auf diesem Wege würde sich 
der Cours von selbst heben , der Staat das Ver¬ 
trauen an seine Loyaute erhalten, und der Staats¬ 
bürger gewiss, die mindeste Gelegenheit bekommen 
sich über Druck oder Vervortheilung zu beschwe¬ 
ren. Jedoch würden die Cassen in diesem Falle 
anzuweisen seyn, die entkommenden Scheine so 
wenig als möglich wieder auszugeben, und wenn 
sie sie ausgeben, sie blos nach dem Cours auszu¬ 
geben, den sie gerade zu der Zeit haben. Ihr et- 
waniges Deficit an klingender Münze könnte von 
der Bank und der Seehandlungs-Compagnie durch 
von Zeit zu Zeit zu machende Vorschüsse gegen 
Einlegung der Scheine nach ihrem Courswerthe ge¬ 
deckt werden. Das Publicum, das durch die der- 
maligen Verhältnisse der Tresorscheine einmal daran 
gewöhnt ist, 6ie im öffentlichen Handelsverkehre 
unter ihrem Nennwerthe auszugeben und einzu¬ 
nehmen, wird sich diese Maasregel gewiss eher 
und lieber gefallen lassen, als irgend eine andere, 
und die öffentlichen Cassen werden dabey nichts ver¬ 
lieren, als die Zinsen der eingekomraenen Scheine; 
ein Verlust, der unmöglich sehr bedeutend seyn 
kann, weil die Summe der in Umlauf gesetzten 
Scheine nur Millionen Thaler beträgt, und es 
unmöglich lange dauern kann, um die Scheine so 
Weit emporzuheben, dass sie mit klingender Münze 
al pari stehen. Auf keinen Fall darf die Regierung 
Maassregeln ergreifen , die sie in den Verdacht 
bringen können, durch Einwechselung der Scheine 
unter ihrem Nennwerthe von der allgemeinen Ca- 
lamität Nutzen ziehen zu Wollen, welche den Werth 
der Scheine zum Sinken gebracht hat. Je recht¬ 
licher eine Regierung handelt, je fester ist ihre 
Macht begründet. 

PHILOLOGIE, 

Homeri hymnus in Cererem, editus a Davide Ruhn- 

Keniat Acceduut duae epistolae criticae et C. G. 

Mis eherlichii adnotationes in hymnum in Ce¬ 

rerem. Lugduni Batavorum ap. Sam. et Jo. Luch- 

tunarus. MDCCCVIII. XIV u. 509 S. gr. Q. 

Die Ausgabe von 1782 , die vermuthlich im 
Buchhandel fehlte, ist unverändert abgedruckt, nur 
ist der Druck etwas sparsamer eingerichtet, und 
kleinere Lettern sind zu den Noten und zu der 
Epist. crit. genommen, aber freylich auch für Au¬ 
gen, die einen grossem Druck fordern, nicht so 
vortheilhaft. Auch ist der Abdruck nicht ganz so 
fehlerfrey, besonders in den Accenten. Von S. 3QQ 
an ist Mischerlichs Vorrede zu seiner Ausgabe, sei¬ 
ne Anmerkungen und lgnarrae Emendationes abge¬ 
druckt; aber das Register über diese Anmerkungen 
ist weggeblieben. Es wäre wohl zu wünschen ge- 
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wesen, dass auch über die vonRuhnk. erläuterte Wor¬ 

te und Sachen ein Register beygefügt worden wäre. 

Und wenn einmal mehr als Ruhnkeniüs Arbeit ab¬ 

gedruckt werden sollte , warum ist nicht auch 

etwa ein Spicilegium animadversionum aus Mat- 

thiä’s, Ilgens und Hermanns Ausgaben beygefügt? 

Oder haben diese und andere Gelehrte nichts Neues 

und Wichtiges über diesen Hymuus vorgetragen? 

Joarui. Daniel, a Lennep Etymologicum Linguae 

Graecae, sive Observationes ad singulas verborum 

nominumque stirpes, secundum ordinem Lexici 

compilati olim a Joanne Scapula, Editioncm cura- 

vit, at(]ue animadversiones cum aliorum tum euas 

adiecit Fverardue Scheidius, cuius praemissa sunt 

quoque Prolegomena de lingua latina ope linguae 

graecae illustranda adiectusque est Index etymolo- 

gicus praecipuarum vocum Latinarum. JEditio al¬ 

tera auctior et erncndatior cum praefatione C. F. 

Nagel. Traiecti ad Rhen, apud Paddenburg et f., 

Lugd. Bat. apud S. ct I. Luchtmans clolocccvm. 

VI. LXVIII. u. 990 S. gr. Q. 

Die nicht unbedeutenden Vermehrungen schrän¬ 

ken sich nur auf die Prolegomena ein, und wer die 

erste Ausgabe, die bequemer in zwey Bände ge- 

theilt war, besitzt, hat nicht nöthig diese zweyte, 

auf nicht so gutem Papier, aber mit mehrerer 

Schonung des Raums, gedruckte u. daher auch nicht 

so viele Seitenzahlen füllende Ausgabe zu kaufen. 

Der gegenwärtige Herausgeber hatte nemlich, als 

er den Auftrag erhielt, diese durch den Verkauf 

aller vorräthigen Exemplare der ersten Ausgabe notli- 

wendig gewordene zweyte Auflage zu besorgen, 

«ich entschlossen, Anmerkungen unter(die von Schei¬ 

dius zu 6etzen. Allein der Verleger wollte nicht 

warten bis er sie vollendet hatte, und er selbst 

hatte nicht Müsse genug sie schneller zu bearbei¬ 

ten, daher will er nun seine Anmerkungen so bald 

als möglich besonders herausgeben , und das ist 

auch gewiss für die Besitzer der ersten Ausgabe vor¬ 

teilhafter. Inzwischen änderte er doch seinen 

Entschluss erst als schon die Prolegomena Scheidii 

mit seinen Anmerkungen abgedruckt waren, nun 

sollen diese Anmerkungen mit den übrigen wieder 

abgedruckt werden, und mau kauft sie also zwey- 

rnal. Bisher war eine solche Uebereilung bey den 

Ausgaben und Veränderung des Plans in Holland 

nicht so Sitte wie in Deutschland, wo die Messe 

viel wirkt. Wir wünschen nicht, dass sie dort 

Mode werde, sondern immer mehr ausser der Mode 

komme. Uebrigeus will Hr. Prof. N. nicht eher 

über diese seine Zusätze geurtheilt wissen, bis die 

übrigen Anmerkungen, in welchen er manches wei¬ 

ter Ausfuhren wird, erschienen sind. Inzwischen 

wird es doch erlaubt seyn, schon jetzt zu erin¬ 

nern, dass Hr. N. die irrigen etymologischen Grund¬ 

sätze und Ableitungen von Scheidius und andern 

richtig ansieht und beurtheilt, nur wünschen wir, 

dass der Unwille über manche gar zu willkiihrliche 

Etymologie ihn nicht verleite, wie es wohl schon 

ein oder ein paarmal geschehen, zu hart im Aus¬ 

druck seiner Bemerkungen zu seyn. So wie Schei¬ 

dius alle Exemplare der ersten Ausgabe (1790) eigen-' 

händig unter der Vorrede unterschrieben hatte, um 

alle Verfälschung zu verhüten, so sind die Exem¬ 

plare der neuen Ausgabe vom Verleger nach vor¬ 

ausgeschickter Bemerkung unterzeichnet: Ne exem- 

plaria prohes, nisi quae sic subscripta sunt: Pad- 

denburg et Filium. 

ÜBERSETZZ. IN DAS FRANZÖSISCHE. 

Nonvel Abecedaire a V usage de la prämiere in- 

struction pour les enfants, destine proprement 

au Seminaire d'Ilajiovre.4 Traduit de l’allemand 

par Gregoire Ferdinand Le Mang, Professeur de 

langue franqioise a Leipsig. Approuve par le Gou¬ 

vernement. Neuvieme edition, et prämiere edi- 

tion tres-augmentee et ornee d’estampes (Möchte 

wohl heissen: Premiere etc. d’apres la neuvieme 

Edition allemande). A Hanovre, chez Hahn. 

i8°8* VIII u. 88 S. 8* ' 

Von dieser kleinen Uebersetzung darf man wohl, 

so richtig und treu sie auch seyn mag, bemerken, 

dass sie Verlegern zu warnender Erinnerung die¬ 

nen könne: ,,dergleichen Arbeiten nicht nur sprach- 

sondern auch sachkundigen Männern zu übertragen.4< 

Ist aber erforderliche Sprach - und Sachkenntnis 

nicht immer, wenigstens in der Nahe, bey einem 

Manne zu finden; so möchte wenigstens vor oder 

nach des Sprachmeisters Bemühung ein Sachkun¬ 

diger zu Rathe gezogen werden. Wäre dieses im 

vorliegenden Falle geschehen, so hätte Hr. Le Mang 

gewiss die ziemlich ausführliche Vorrede des Supe¬ 

rintendent l'refurt, in welcher vieles nur auf die 

deutschen Abdrücke dieser Fibel passt, nicht mit 

übersetzt, und in den Materialien zum Lautiren 

und Syllabiren nicht Französisches und Deutsches 

so bunt vermischt. Auch manche Fragen und Auf¬ 

gaben , wie besonders Vergleichungen sinnlicher 

Gegenstände (S. 15) sind deutschen Kindern im 

Französischen nicht so vorzulegen, wie in ihrer 

Mattersprache. Noch weit aulfallender ist es je¬ 

doch (S. 8) petites phrases composees de6 monosyl- 
labes zu finden , die wohl im Deutschen ihrer 

Ueberechrift entsprechen, hier aber so wenig wie 

„La maison est grantle. 
La table est ronde. 

JMon livre e6t encore bien conditionnc/’ 
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Das hatte Ke«, von einem Professeur de Langtte 
nicht besorgt. Setzer und Kupferstecher laben 

sieb solche Fehlgriffe nicht zu Schulden kommen 

lassen. 

VERMISCHTE SCHRIFTEN. 

Beiisar über den Unterricht der Blinden , von 

Anglist Zeune, Doctor der Weltweisheit, Direcior 

der Blindenanstalt n. s. f. Mit Kupiern. Berlin. 

1803. 1Ö8S.8- ( 1 Thlr. 4 gr.) 

Df-r Hr. Verfasser hatte bey Herausgabe dieser 

Schrift eine vierfache Absicht: 1. vv olite er da¬ 

durch die vielen Anfragen der Fremden, welche 

seine Anstalt besuchen, ob er nichts über den Gang 

seines Unterrichts und seine Anstalt geschrieben 

habe, beantworten, c. von dem Ertrag desselben, 

seine Anstalt unterstützen, deren Hülfsquellen der 

KriefT versiegen machte (darauf bezieht sicn auch 

der Titel und die Titelvignette — und auch in 

dieser Hinsicht wünschen wir der Schrift recht 

viele Käufer); 3. da ausser den Handarbeiten und 

Kunstfertigkeiten auch Wissenschaft!, und Sprach¬ 

unterricht von manchen Blinden gewünscht wird, 

so soll diese Sammlung auch als Lesebuch in der 

französischen und engl. Sprache dienen ; 4. will 

der Verf. auch durch seine Anmerkungen über eine 

^ufggHOtnmene ausländische Abhandlung daithun, 

wie viel gründlicher die Deutschen sind. Es be¬ 

steht nemiieh diess Buch aus drey fremden, mit 

Anmerkungen vom Verfasser begleiteten und einem 

eignen Aufsatz. Die fremden sind: S. 1 — 120. 

Lettre sur les aveugles , a 1’ usage de ceux qui 

voient, par Diderot, aus dem zvveyten Band sei¬ 

ner 1793 zusammengedruckten Werke. Die Anmer¬ 

kungen des Hrn. Zeune S. 121—13 j- weisen theils 
manche Quellen nach, aus denen Diderot schöpfte 

oder abschrieb , theils enthalten sie Ergänzungen 

xmd Berichtigungen. So bestreitet Hr. Zeune mit 

Hecht Diderot’s Behauptung, dass die Blinden nicht 

von der Schönheit urtheilen konnten , und Gut 

und Schön verwechselten , da ja der Begrif der 

Schönheit nicht bloss durch das Gesicht erweckt 

wird. Uebrigens hat Herr Zeune nicht nur irn 

Texte manches abgekürzt, sondern auch offenbare 

Fehler, die äus Versehen oder Nachlässigkeit des Vis. 

herrührten, verbessert. Warum schreibt er aber den 

englischen Namen Saunderson mit dem Franzoseu 

Saoundersou ? S. 135—140. An Account made by 

a Gentleman, who was born blind u. s. w. by Mr. 

fj/Ul Cheselden, aus den Philosoph. Transactions 

aufs Jahr 1728- S. 141 — H7- An Account of a 
blmdness cwred by Dr. Grant etc. aus The Tatler 

Vol. 11. 1774. (vorn Jahr 1709). Jedem dieser Ley¬ 

den Aufsätze ist nur eine geographische Note bey- 

gefügt. S. 143 fangen die eignen Beobachtungen 

des Verfassers an. Als Häuy im Sommer 1306 

durch Berlin nach St. Petersburg reisete, und der 

Tönig von l’mi Mn den Entschluss fasste, auch 

eine Anstalt für Blinde in Berlin zu gründen, 

schlug lläuy He< u Zeune, der eben entschlossen 

gewesen Vr ar, au. n osten der englischen Africaui- 

seben Socii tat ins innere Alriea zu reisen , zur 

Gründung und Leitung dieser Anstalt vor. Der 

dritte August igo6 w urde der Stiflungstag elieser 

Anstalt. Drey königliche Zöglinge w urden zuerst 

aufgenommen, und da dir edeldenkende Vorsteher 

alle arme BP-rule zum unentgeltlichen Unterricht 

eiiilud , so machten noch acht davon Gebrauch. 

Der Verfasser unterscheidet einen positiven und 

negativen Zweck des Unterrichts der Blinden; ei¬ 

gentlich kann der Zweck kein anderer seyn, als 

bey Sehenden: harmonische EntvvicKelung aller gei¬ 

stigen und körperlichen Anlagen; aber durch an¬ 

dere Mittel. Hr. Zeune fühlt seine Blinden spatzi- 

ren, lässt sie mehrere körperliche Uebungcn vor¬ 

nehmen, auch reiten (wobey. die Blinden nach 

Herrn Zeune’s Beobachtung den Galopp lieben, 

der vermuthlicli durch den schnellen Luftslrom und 

die wiegenhafte Bewegung ihnen angenehm wird). 

Die wichtigste Handarbeit für Blinde ist das Netz- 

stricken , dass auf vielfache Art benutzt werden 

kann. Auch Häuy hatte das Netzmachen bey sei¬ 

nen Blinden eingeführt. Das Strumpislricken trei¬ 

ben blinde Knaben nicht gern. Das Schreiben, was 

ihnen sehr schwer wird, ob sie es gleich gern 

lernen, lehrt Herr Zeune eie durch erhaben aus 

Pappe geschnittene Buchstaben , und indem er 

ihnen lange die Hand führt. Das Lesen des Ge¬ 

schriebenen ist für sie noch schwieriger und der 

Weg des mündlichen Vortrags weit schneller und 

eindringender. Der Tinte können sich Blinde beym 

Schreiben nicht wohl bedienen. Herr Zeune gibt 

sodann seine Methode beym Unterricht in der 

Mathematik ( vvobey er zu den Kaum - und Zahl¬ 

verhältnissen tastbare Körper braucht), in der Erd¬ 

beschreibung (wo er alle politische Eintheilungeu 

,,olt der augenblickliche Einfall eines launischen 

Herrschers“ weglässt, und bloss auf Völkerstämme 

und Naturgrenzen Rücksicht nimmt), in der Kennt- 

niss des menschlichen und der übrigen thierischen 

Körper, in den Sprachen (wo bey der Verfasser 

gehge Mich erinnert, dass die Franzosen selbst den 

jiau ihrer eignen Sprache nicht gründlich verste¬ 

hen), und in der Tonkunst (wobey er die Flöte 

und Chladni’s Clavicylinder am brauchbarsten fin-' 

det). Zuletzt werden noch vier Beyspiele von 

Privaterziehung eines Blinden und vier allgemeine 

Anstalten (die seinige rnifgerechnet) vom Verfasser 

aufgeführt. Die drey Kupfer stellen Rechenmaschi¬ 

nen und die Weltcharte dar, deren sich der Ver¬ 

fasser beym geographischen Unterricht bedient. 
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LEIPZIGER LITERATUR ZEITUNG 

Akademische und anjd. kleine Schriften. 

j. Viri summe venerabilis, clarissimi, Domini Samuelis 

Nicolai, per inclytum Districtnm cis et trans Tibiscum, 

Ecclesiarum et scholarum A. "C. Superintendentis men- 

tissimi: (,) ven. Ecclesiae Eperiensis slavicae Pastoris 

viligantissimi (,) Exsequiae die 4« Oct. et .3. Decemb. 

jgo7. celebr&tae. Eperiessini {,) typis Michaelis Raed- 

liti 1803. 92 S. in 4. 

2, Sermones occasione electionis et inaugurationis Teveren« 

dissimi Domini Samuelis Sontagh, Districtus Tibiscani 

A. C. Evang. Superintendentis habiti, Eperiessini die- 

bus 27 et 23. Aprilis 1803. Leutschoviae, typis Mi¬ 

chaelis Podhoranszki. 52 S, in 4* 

Beyde Sammlungen , die sich auf zwey Männer bezie¬ 

hen, die sich in Ungarn um die evangelische Kirche und 

um die Wissenschaften verdient gemacht haben, verdie¬ 

nen eine kurze Anzeige und Beurtheilung in unsern 

Blättern. 
Nr. X. enthält: I. eine slawische Leichenpredigt auf 

den seligen Superintendenten Nicolai von Hin. Michael 

Stanyk, Senior des Sirosch - Zemplinisclien Seniorats und 

Prediger der evangelischen Gemeine zu Keresztes. Diese 

] eichenpredigt ist in Ansehung des Inhalts und slawischen 

Styls mittelmässig. Zur Probe die Stelle von S. 11 : 

„PVerme my gen w Boha — w ziwote, y w smrti. 

Ani gedno ani druhe neni gen slepy treffaunek: ale ani 

ne näs samy wdek a wule. Gak sme ziwot wzali; tak 

mäme läsku k nerou. Nerazby sme radi dlanzeg zit — 

nerazby sme winssowali, aby y druzy prinas gesste pozili 

_ cinjme wssecko, co namlidem inozno: predee, coby 

sme cliteli, wywest nemuzeme - znak, ze tu nowssecko na 

r.äs, re tu Y na Bohu, ktery zprawuge wssecko, mnoho 

zälezj: werme tedy w Boha.” —- II. eine deutsche Paren- 

tation von Hm. Michael Schwarz, evangelischem Prediger 

der deutschen Gemoine zu Eperies. Diese Parentation ist 

Erster Band. 

im Ganzen gelungen. Becens. theilt folgende Stelle mit 

■von S. 20: „Unsterblichkeit, das Erwünschteste und Kost¬ 

barste, was für uns gedacht werden kann, stellt sich uns 

nicht bloss als Unsterblichkeit jenseits, sondern auch als 

Unsterblichkeit diesseits des Grabes, als irdische, als Er- 

denunsterblichkeit dar. Sie ist das Eigenthum des wür¬ 

digen Menschen, des Gerechten, dessen Name nicht v'er- 

weset, dessen Gedächtniss im Segen erhalten wird; der 

auch auf dieser Erde lebt und fortlebt, ob er schon nicht 

auf ihr wandelt, auf welcher er aber einst auf eine wür¬ 

dige und beyspielvolle Art gewandelt hat. Sein Name lebt 

noch und lebet fort, wenn auch er selbst nicht mehr auf 

der Erde ist. Mit Ehrerbietung und dankbarer Liebe wird 

er lange noch nach seinem Hinweggehen genannt und 

lehrreiche, ermunternde Erzählung wird seine Geschichte 

für die Nachwelt. In Familien, und oft mehr als in Fa¬ 

milien feiert (feyert) man den Gerechten, den Verdienst¬ 

vollen, der würdig wandelte und würdig schied, frohe 

Feste eines ehrenvollen Andenkens; ja mit ewigen Buch¬ 

staben wird sein Bild in die Jahrbücher der Menschheit 

eingegraben — wenn er sich auf eine besondere 

Art wohlthätig und merkwürdig für die Welt mach¬ 

te.” — III. Ein lateinisches Trauergedicht auf den 

seligen Nicolai, von Herrn Siegmund Carlowgzky , Pro¬ 

fessor der Philosophie und Beredsamkeit am evangelischen 

Districtual-Collegium zu Eperies. Trefflich ! Wir setzen 
den Anfang her. 

Morare paullum , quisquis ades. Decet 

Dolore justo funera prosequi. 

Non ille vel Varrone docto, 

Vel minor occubuit Catone. 

Quidquid vetustas, aut uova protulit 

Aetas, beatum non latuit virum • 

Natura fautrix, ars et usus, 

Praesulis officio paräraut. 

Dum perspicaci mente sagaeiter 

Casum futuri temporis eruit: 

Miramur extemplo repertum 

Consilium, studio Minervae u, 8. W. 

IV. Biographie des seligen Nicolai von Hrn. Andreas 

Mayer, Rector des Districtual - Collegiums. In einem 

einfachen correcten lateinischen Styl verfasst. Wir heben 

au6 der Biographie nur folgende Data aus. Samuel Ni- 
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colai ward gebaren zu Kalno in der Neograder Gespann- 

»cliaft am i. Junius 1751. Er studirte zu Osgyan, Leut» 

schau, Käsmark, Eperies, Tübingen, wo er im Ja hie 

1777 bey Gelegenheit der Sectilarfeyer der Tübinger Uni¬ 

versität eine Rede in ungarischer Sprache hielt. Im Jahre 

1779 wurde er zum slawischen Piediger in Eperies beför¬ 

dert. 1792 ward er zum evangelischen Superintendenten 

A. C. diesseits und jenseits der Theiss in Ungarn erwählt 

und bekleidete diese Würde mit grossem Beyfall. Er 01- 

dinirte 64 Candidaten der Theologie zu Predigern. Im 

Druck erschien von ihm bloss eine slawische Predigt, im 

.Manuscript hinterliess er manches, des Druckes Würdige. 

Er lebte ehelos und starb am x.October i8°7 lni 5Öster. 

Jahre seines Alters. V. Eine lateinische Leichenrede vom 

Hin. Professor Thomas Petri. Die Laiinität des Verl, ist 

-etwas gesucht, der Inhalt hat nichts Ausgezeichnetes. VI. 

Eine deutsche Leichenrede vom Hrn. Professor Samuel lie% 

sresztessi. Der Inhalt ist zum Theil trivial, der Styl u 11- 

•eorrect, z. E. S. 55* .„Edle Schul-Jugend! Es wird uns 

zu Guthen. (!) dieses Trauerfest begangen! O! hätte es 

noch lange nicht folgen müssen! Er starb! unser Freund ! 

•der Euren Fleiss. Euer Bestreben, Eure Kenntnisse schätzen 

wusste! Erstarb, und wir haben mit Ihm alles verloren! 

alles, was Er uns gewesen war!“ u. s. w. Der Ausru- 

fungszeiclien ist kein Ende. VII. Ein deutsches Iraner- 

gedieht von Herrn Professor Daniel TValajtner. Sehr mit- 

. telmässig. Den, obgleich verdienstvollen, Nicolai ein 

Eicht erster Grösse in schlechten Versen zu nennen, ist 

Keckheit eines Dichterlings, der die Bescheidenheit des 

seligen Nicolai nicht zu kennen scheint. VIII Ein lan¬ 

ges ungarisches Trauergedicht vom Studiosus Theologiae, 

Johann Radelyi. Sehr mittelmässig. IX. Ein langes sla¬ 

wisches Trauergedicht vom Studiosus Theologiae Andreas 

Podleszny. Eine Schülerarbeit. X. Ein lateinisches 1 rauer- 

gedieht vom Studiosus Theologiae, Adam Behka. Im ele¬ 

gischen Versmaasse. Zwar besser als die voi hergehenden 

drey Gedichte, aber doch meistens auch schülermässig. 

XI. Ode musice decantata. Eine lateinische Oue in leo- 

ninisclien Versen. O weil ihr armen Musen! Man ur- 

theile über das ganze Machwerk aus folgenden Versen: 

.Ex ungue leonem! 

,,Sov minatur impotenti, 

Casus asper insolenti. 

Mors gravis superstiti: 

Aequa mens viris lionestis, 

Nil peiicuii modestis, 

Tax besta Coeliti u. s. W. 

Nr. 2. enthält: I, Preces,, initio Conventus Districtua- 

lis per Fi. D. JVIichaelem SJiwarcz Localem Tr. D. JVTi- 

nistrnm dicta. II, Oratio } aiegyrica Distrii tualis Inspeetoris 

Gregorii Berzeviczy. . Eine kiaitvolie kurze Rede, die des 

seligen Nicoiai’s Lob enthält. Er sagt von Nicolai unter 

andern sehr wahr S. 7 : „Quanta , et quam profanda eiat 

eins scientia! Judicium quam acie et determinatum ! No- 

tiones quam purae et distinctae! Cognitio quam multi¬ 

plex et realis! Ingenium quam acutum et penetrans!“ 

u. s. w. III. Allocutio Districtualis Inspectoris ad neo - 

electum Superintendenten:. IV. Responsum Superintendentis 

Deputation datum. V. Sermo Reverendissimi Domini Superin¬ 

tendentis ante sui inaugurationem dictus. Sehr kurz. VI. 

Concio Reverenäi Domini Andreae Fabriczy, in Ecclesia 

Popradtensi I . D, JVlinistri. Eine ziemlich gute deutsche 

Piedigt über Titüm 1, v. 9. 10. 11. Sie handelt von der 

Pflicht eines Superintendenten, über die Reinigkeit der 

heilsamen Lehre des Christenthums zu wachen. Im er¬ 

sten Theile zeigt er, wie nothwendig die Beinigkeit der 

Lehre des Christenthums sey, im zweyten , wie sehr die 

Pflicht darüber zu wachen einem Superintendenten obliege. 

VII. Oratio slavica recitata per Ladislauni Bartolomaeides. 

Ecclesiae Ochtinensis L. D. Jll. et Senioratus Gömöriensis 

Conseniorem. Gehört unter die bessern slawischen Pre¬ 

digten. VIII. Oratio habita per Christianuni Genersich, 

Ecclesiae Kesmarkiensis V. D. ]\P. Zeichnet sich durch den 

Inhalt und einen guten lateinischen Styl aus. 

Vermischte Schriften. De Sajone amne natura navigero, 

classibus vetei um navigato, magno totius Patriae, im- 

primis Hungariae Cis-et Trans - Tibiscanae, ac Comita- 

tuum Borsod, Gömör, Szepes, Sipto, Zolyom et No¬ 

grad commodo, iterum navigabili reddendo. Scripsit 

Ladislaus Bartolomaeides. Leutsclioviae (,) typis Jose- 

phi Caroli Mayer, Regio - privil. Typographi. Ohne 

Jahrszahl (1809). 4. 1 5 S. 

Eine interessante Abhandlung von dem gelehrten und 

fleissigeu Topographen und Geschichtfoischer der Gömörer 

Gespannscbalt in Ungarn , Herrn Ladislaus Bartolomaeides 

(evangelischem Prediger in Ochtina), dessen wichtiges vo¬ 

luminöses Werk: 

Inclyti superioris Ungariae Comitatus Gömöriensis Notitia 

historico - geographico - statistica (Leutschau, gedruckt 

bey Mayer 1805 bis ißoS 784 S. in 4.) 
•** 

wir in diesen Blättern in kurzem rcceusiren werden, 

I11 der Einleitung macht der Verf. auf die gegen¬ 

wärtige The ui ung dir Lebensbedürfnisse in Ungarn auf¬ 

merksam, zu deren Ursachen (die Ilauptursache ist un¬ 

streitig die Ueberschwemmung des an Gold, Silber und 

Kupfer reichen Landes mit Wiener Bankozetteln) er un¬ 

ter andern die Beschwerjichkeit, des Tiaosportes der P10- 

ducte auf der Achse und die Vernachlässigung der Benu¬ 

tzung der schiffbaren Flüsse rechnet. Für den vorzüg¬ 

lichsten der schiffbaren Flüsse in Oberungarn hält ITr. B. 

mit Recht den Sn jo, weil er die Districte diesseits und jenseits 

des'Tbeiss mit einander verbindet und ans seiner Schiffbar¬ 

machung und Benutzung die Gespannficlialteu Boisod, Gö- 

mör, Zips, l.iptaü, Sohl und Neograd den giössteti Vor¬ 

theil ziehen würden. Er entspringt in dem, Gsetneker Be- 

ziik der Gömüter Gespann sehe ft und wii J gi össtemheil.s 

durch Gömörer Flüsse und Bäche verstärkt. Beyn.Doife 

Hidveg in der Zempliner Gespaunschaft nimm.: ei deu an¬ 

sehnlichen Fluss Hern ad oder Kunde:t auf, und ergiesst 

sich nach einem Lauf von 20 Meilen be>m D01 fuKrznye- 

teu in die Theiss. Er ist sehr wasserreich, flicsst schnell. 
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aber gleichförmig und bat keine Wasserfälle, Wirbel und 

Klipp tu. Er fiiesst theils in der Ebene, theils in fielen 

und breiten Tliälern. Eis Pelsöcz ist er im Frühjahr und 

litt bst • schon jetzt schiffbar, durch Kunst könnte er auch 

im Sommer schiftbar gemacht werden, und dass er nach 

.Aufnahme der Rimava schiffbar ist, leidet keinen Zweifel. 

Dass der Sajd in alten Zeiten von Schiffen wirklich be¬ 

fahren wurde, sucht der Verf. theils aus der Etymologie 

des Namens zu beweisen (diesen Beweis hält aber Kecen- 

»ent für si-lir unsicher), theils setzt er es ausser allen 

Zweifel diuch eine angeführte Stelle aus Istvanlhus Hist. 

Lib. XX, aus welcher deutlich erhellt, dass im i6ten 

Jahrhunderte int Türkenkriege der Sajo Kriegsschiffe (die 

freylich nicht gross werden gewesen seyn) trug. Wann 

man aufgehört habe aut dem Sajo zu schiffen, ist aus 

der Geschichte nicht bekannt. Dass in unsern Zeiten die 

Schiffbarmachung des Sajo nicht unmöglich, und sehr 

nützlich wäre, beweiset Hr. B. auf folgende Weise. Die 

Schiffbarmachung wäre zwar schwierig, aber nicht un¬ 

möglich, denn schon die Anwohner des Flusses und die 

Türken schifften aul dem Sajo, der Fluss hat heut zu 

Tage so viel Wasser, als ehemals, sein Flussbette hat 

keine Wasserfälle, Klippen und Sandbänke, ist nirgends 

zu enge, und die Hindernisse könnten durch Fleiss leicht 

gehoben weiden. Zu den Hindernissen der Beschiffung 

gehören: die vielen Krümmungen des Ufers, die zu grosse 

Breite des Ufers an einigen Orten, verschiedene unbequem 

gebaute Getreidemühlen und Bi ficken. Der Verf. zeigt, 

wie diese Hindernisse gehoben werden könnten. Um die 

Nützlichkeit dieser Schiffbarmachung einleuchtend zu ma¬ 

chen, macht der Verf. aufmerksam auf die Beschwerlich¬ 

keit und Kostspieligkeit des Transports auf der Achse, auf 

die schlechten Wege in jenen Gegenden , auf die enormen 

Preise der Waaren, an welchen vorzüglich die Kostbarkeit 

des Fuhrlolins schuld ist. Er beweiset insonderheit, dass 

auf dem Sajd mit wenigen Kosten das Salz von Tokaj bis 

zu den Bergstädteu verführt weiden könnte, dass der Sajo 

nächst der Theiss Oberungarn und Niederungarn verbindet, 

uud mittelst der Theiss auch iu jene Gegenden einen leich¬ 

ten Zugang verschafft, welche von den Flüssen Szaruos, 

Körös, Maros und der Donau durchströmt werden, dass 

die Einwohner der Gömörer Gespannschaft auf dem Sajo 

ihre vorzüglichsten Producte, Eisen, Papier, Leinwand, 

Bi etter, Schindeln und andere Holzwaaren in den südli¬ 

chen Theil des Landes ausführen, und dagegen für ihre 

Bedürfnisse Getreide (die Eitvyvohner der Gömörer Ge¬ 

spannschaft müssen zwey Dritti'eile Getreide aus den Theisser 

Gegenden zur einheimischen Consumtion eiriführen), Salz, 

Schlachtvieh und Zugvieh, Speck, Schmeer, Fische, He¬ 

uig, Wachs, Wein, Hirse, Tabak und Luxuswaaren ein¬ 

führen könnten, das die Kosten des Transports auf der 

Achse jetzt kaum zu erschwingen sind (für die Fuhr eines 

Centners von Gömör bis Debreczin müssen jetzt 4 Gulden 

gezahlt werden), dass, wenn die Wege bey schlechtem 

Wetter nicht zu befahren sind, in manchen Ortschaften 

oft Mangel an Lebensmitteln , ja Hungersnoth entsteht, 

dass in der Eorschoder Gespannschaft in den königlichen 

Schmelzhütten Gömör er Eisenstuffen geschmolzen werden,, 

und die Gömörer für ihre Schmelzhütteit aus der Bor- 

schoder Gespannschaft Holz- und Steinkohlen kaufen, wel- 
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eher Verkehr durch die Schiffbarmachung de« Sajo sehr be¬ 

fördert, würde, dass endlich von d.v Schiffbaimaeluing 

des Sajo auch die Einwohner der Gespannschaften Zips, 

Liptau und Sohl sehr viel gewinnen wurden, indem sie 

die Viehmärkte und Frachtmärkte zu Rimaszombat, Jolsva 

und Rosenau in der Gömörer Geapannschaft stark besuchen 

und auf ihnen Vieh, Getreide, Wein, Tabak und andere 

ungarische Naturproducte in Menge aufkaufen. 

Schade, dass diese interessante Schüft auf grauem 

Löschpapier gedruckt und durch verschiedene Druckfeh¬ 
ler entstellt ist. 

Collectio orationum et allocutionum occasione solenni* 

inaugurationis illustrissimi Domini, Domini Emanue- 

lis e Comitibus Csaky de Keresztszegh (,) perpetui Ter¬ 

rae Scepusiensis eiusdcmque nominis J. Comitatus supre- 

mi ac perpetui Comitis (,) S. C. et R. A. Maiestatis 

Camerarii actualis in L. R. Civitate Leutschoviensi ha- 

bifae, dictarum. Leutschoviae, typis Josephi Caroli 

Mayer (,) Caesareo Regio Privilegiati Typogiaphi. Oh¬ 

ne Jahrszahl (1807). 4. 36 S. 
» 

■; rReden und kurze Anreden, die bey der Tn.ugnr.tio« 
des Grafen Emanuel Csaky zum Obergespann der Zipser 

Gespannschaft gehalten wurden. Sie sind grössten theils in 

lateinischer Sprache, einige in ungarischer. Die Reden 

und Anreden wurden gehalten von dem Grafen Emanuel 

Csaky, von dem Zipser Domherrn Paul Eros, vom Zin 

Ser Domherrn Stephan Csech, vom Viceootar Johann Jim- 

borszky vor. Olsavicza, vom Zipser Domherrn Karl Planitz 

von den Deputaten der benachbarten Gespannschafteu öZ 

ros, Liptau, Gömör, Abaujvar, Torna, von Johann Bar- 

dosy, Dircctor des katholischen Gymnasiums zu Leutschau, 

von dem konigl. Commissair Grafen Joseph Haller von 

dem Notar Sigmund von Jekelfalnsi, von dem Notar’Lud¬ 

wig Almasy von Filicz. Die meisten dieser Reden sind 

(wie diess bey Gelegenheitsreden so oft der Fall ist) un 

bedeutend an Gehalt und auch im Styl sich nicht aus'- 

zeichnend, allein die Reden und Anreden des hochherzigen 

Grafen, der ein Maecen und ein vorzüglicher Kenner der 

schonen Wissenschaften ist, zeichnen sich durch Gehalt 

und durch den Styl aus. Sie zeugen von den liberalen 

Gesinnungen und dem Patriotismus des Grafen Dev Stvi 

ist pr.cis und energisch Zur Probe einige B^spielef S. 

18 sagt er den evangelischen Deputaten : Quemädmodnm 

gemus temporum e discrepantia opinionum reügiosanim 

°.hm P,0flaentla odla et discordias parte ex „na compres- 
sit, dissipavit, ita ex altera vanos terrores et injustas dif. 

hdentias cessare oportet u. s. w. S. 32 sagt de, Graf von 

der Zipser Gespannschaft sehr wahr: „Non me latet mi¬ 

nus larga manu naturam valles nostras ioecimdasse, *mo„ 

tes vero saxis, aut arridis (aridis) terri. vestivisse’, mini! 
mosque ubivis favore* improbo labore vender#» A 

an teil ac silvas, in qua parte accrescentis popuii extirpa 

tionibus supervixerunt, fuudehdis, cudemllsque meflHs 

proiusas jam ne aedili quidem focalive necessitati suißcere- 

Bachum (Bacchum) utique coelo nostro infensum doii * 
ia 110- 
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bis sua penitus negaäse, 6ed et rem pecuariam, angustia 

pascuoram, et pabuli penuria laborare; nisi igitur indu- 

stria proviivciaiium ad extrcmam stimuletur energiam, nisi 

eommercio, situ et circumstantiis partibus his emenso, per 

viarum structuram, aliaque media, tum facilitas , tum cal- 

ear addatur; populus certe noster, ne ferendis quidem 

oneribus suis sufficiens, nunquam profecto eum prosperi- 

tatis gradum assequetur, qui In florente et rite ordinata 

republica et invita natura attingi potest.“ 

Diese Sammlung ist uncorrect und schmutzig ge¬ 

druckt. 

Rosnavia pro national Gymnasio in inclito Comitatu Gö- 

mör et Kis - Hontli articulariter unito prae caeteris ido- 

nea. Leutschoviae, typis Josephi Cavoli Mayer, C. R. 

P. Typographi. Ohne Jahrszahl (i8°8)- 8* *6 S. 

Der Verfasser dieser kleinen Schrift ist Herr Andreas 

von Csaszar in F«.osenau, ein bekannter Schriftsteller. Die 

Veranlassung zur Abfassung dieser kleinen Schrift gab der 

Beschluss des evangelischen Districtual-Convents zu Ro¬ 

senau im Jahre 1307, ein ungarisches Nationalgymnasium 

für die Evangelischen A. C. in Oberungarn zu errichten. 

Man schlug für die Errichtung desselben vor Rosenau, 

Gömör und Rimaszombat, vereinigte sich aber nicht dar¬ 

über , welchen Ort man vorziehen sollte. Der Verf. be¬ 

weiset in dieser Schrift sehr bündig, dass Rosenau zur 

Errichtung eines ungarischen Nationalgymnasiums mehr 

als Gömör und Rimaszombat geeignet sey. Als Haupt¬ 

gründe führt er an: das gesunde Klima, das gesunde Quell¬ 

wasser, die angenehme Lage, die Menge der Logis in 

der Stadt Rosenau, dieCultur, Industrie und Liberalität 

der Einwohner namentlich von der evangelischen Re¬ 

ligion,. geschickte Aerzte und Chirurgen, die Apotheke, 

die Post,, die stark besuchten Jahrmärkte, die Nähe von 

Gespannschatten, in welchen deutsch und slawisch ge¬ 

sprochenwird, das bequeme Schulgebäude, das Alumnium 

für arme Schüler, die schon vorhandenen guten Gram- 

matical- und Humanitätsclassen, der sich schon auf 58^3 

Gulden belaufende Schulfonds und der Alinnniumsfoods von 

n47 Gulden, die Menge und Wohlfeilheit der Lebens¬ 

mittel. Er widerlegt zugleich bündig die Einwendungen, 

die man gegen die Errichtung des Nationalgymnasiums 

in Rosenau machte, und zeigt, dass Gömör und Rimaszom¬ 

bat dazu viel weniger geeignet wären. Der Verf. hatte 

die Freude, dass im Jahr i8°8 Rosenau wirklich zum 

Sitz des ungarischen Nationalgymnasiums, für welches 

ansehnliche Geldsummen versprochen wurden, erklärt ward. 

Philologie1. Examinis et lustrationis scliolasticae solen- 

nia iussu et auctoiitate Ven. Consistorii in Gymnasio 

Francof. publice celebranda — indicit Frider.. Christ. 

Matthiae, Ph. D. Gymnasii Rector et Professor. Prae- 

mittuntur obss. nonnullae in Senecae epistolas. Fr&ncf. 

ad Moen. 1808- 24 S, 4» 

Der Vorf-., def Vor kurzem eine Attsgabe des Textes 

der Briefe des Seneca zum Schulgebrauch herausgegeben 

hat, zu welcher er, von dem Buchhändler aufgefordert, 

auch einen Commentar liefern wird , führt in diesem Pro¬ 

gramm die Stellen auf, in denen er von Ruhkopf abge¬ 

wichen ist, zugleich mit Angabe der Gründe, die ihn bey 

der Ausgabe selbst leiteten, oder nachher noch hinzu ka¬ 

men. Die letztem sind vorzüglich ans einer Handschrift 

und einigen alten Ausgaben entlehnt, deren Gebrauch dem 

Verf. zu Thcil wurde. Mit der Beschreibung derselben 

beschäftigt er sich S. 4 — 3. Sie bestehen in dem Am- 

plönischen Codex zu Erfurt, den König Heinrich II. von 

England besessen zu haben scheint, der Römischen Ausgabe 

von i475 der Tarvisischen von x473, einer andern, wahr¬ 

scheinlich Venetianischen Ausgabe ohne Jahrzahl, einer¬ 

andern, wahrscheinlich zu Leipzig erschienenen, und 

noch einer ohne Ort und Jahr. Sodann handelt der Verf. 

S. 9 — 15 von den Stellen, in denen er den Ruhkopfischen 

Text geändert hat; S. 16 — 22 spricht er von mehrern 

Stellen, wo er zwar die Vulgate beybehalten hat, aber 

doch eine Verbesserung nötliig findet. Unter mehrern. 

beyfallswürdigen Vermuthungen zeichnen wir eine S. 17 

nicht den Seneca, sondern den Horaz Ep. I. 10, 47- be« 

treffende aus, Imperat, hauil servit, collecta pecunia cuique. 

Was der Verf.. über die Worte congeram in quid laborem 

am Ende des 5ten Briefes sagt, belriedigt uns nicht. Wir 

halten die alte Lesart, so interpungirt: congeram, inquit. 

Laborem ? für richtig; ich will sammeln, sagt einer. Sollt» 

ich mich plagen. Auf eben dieser Seite ist dem Verfasser 

nescio an non statt vescio an entsthlüpft. 

Philosophie.. E’J,$av«ffi* seu Ars recte morienJi. Quam 

— ex auctoiitate Reet. Magnifici, Rudolphi Forsten, 

M. D. eiusdero Facult. Prof, primarii etc. nec non am« 

plissimi Senatus academici consensu, nobilissimae Facult. 

philos. decreto, pro gradu doctoratus et Magistern sum- 

misque in philos. et artibus libb. honoribus — publico 

— examini submittit Vasmarus Magdalenus Nieuhoff, 

Hardevovico - Gelrus, ad d. XV. Junii MDCCCIV. ab 

hora VIII-—X. Harderovici, typis Everardi Tylioff, 92 

S. in 4* 

Man^oßiweiy seu Ars diu viuendi. Quam — ex auctor. R. 

M. Rud. Forsten etc. — pro Gradu Doctoratus et Ma- 

gisterii — publico — examirii submittit Rudolphus 

Agnizius Satink ForstenHardervico-Gelrus ad d. XV. 

Jun. MDCCCIV, ab hoia X—XII, Harderovici, typis 

Tylioff 90 S. in 4. (beyde in Commission der Weid- 

mannischenBuchhandl.) 

Diese beyden viel umfassenden und mit ausgezeich¬ 

neter Belesenheit geschlichenen Abhandlungen über zwey 

Gegenstände, die, zwar oft behandelt, doch immernoch 

manche neue Seiten darbieten, von denen sie gefasst nn.d 

dargestellt werden können, sind erst spät durch den Buch- 
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handel in mehrern Umlauf gesetzt worden. In der er¬ 

sten über die Euthanasie geht der Verf. von der Empfeh¬ 

lung eines beständigen Andenkens an den Tod bey den 

Alten, besonders Socrates und dem altern Plimus, aus, 

und zeigt, welchen Einfluss sie auf die weise Einrichtung 

des Lebens sowohl als auf einen ruhigen Tod habe. Die 

ganze weitläufige Materie aber führt er auf zwey Capitel 

zurück, deren erstes überschrieben ist: De morte non ac- 

$eleranda. Hierbey wird nicht nur der Werth des Lebens 

und das allgemeine Gesetz über die Erhaltung desselben 

erläutert, sondern auch die Geschichte des Selbstmords bey 

alten und neuen Völkern und seiner Vertheidiger in neuern 

Zeiten S. 14 — 2t erzählt, sodann der unmittelbare und 

mittelbare Selbstmord unterschieden und von jedem insbe¬ 

sondere gehandelt. In Ansehung des erstem werden die 

gegen denselben gebrauchten Gründe kritisch durchgegangen 

und die Irrthümer des Selbstmörders in Betreff der morali¬ 

schen Vorzüge des Menschen und des Lebenäwerthes , der 

Güter und Uebel, der moralischen Weltregierung, die Verle¬ 

tzung aller Rechte und Pflichten S. 27 — 35. ausgestellt, 

dann S. 36 — 52 die Scheingründe für denselben geprüft. 

Dann werden noch S. 53— 58 einige Vorsichtsregeln 

über die Beurtlieilung, Entschuldigung und Lobpreisung 

des Selbstmords, Betrachtungen über die Moralität des 

Selbstmords' auf der Schaubühne, die Veranlassungen und 

Gegenmittel, mitgetheilt. In Ansehung des mittelbaren 

Selbstmords wird S. 59—62 dargethan, wie er durchVer- 

nachlässigung der nothwendigen Sorge für den Körper so¬ 

wohl, als durch Uebermaass begangen werden könne. 

Im zweyten Capitel: de morte placide exspectanda, 

werden nach einigen vorläufigen Bemerkungen über die 

Momente und Charaktere des Todes, über natürlichen und 

zufälligen Tod, über zu empfehlende und zu tadelnde 

Todesfurcht (bis S. 72) zuerst die Mittel gegen die To¬ 

desfurcht angegeben , welche zwar nicht unwirksam sind, 

aber doch keine ächte Euthanasie erzeugen. Diese besiegt 

auch die Vorurtheile von den Schrecknissen des Todes und 

den Todesschmerzen; sie unterstützt die beständige To¬ 

desbetrachtung, achtet das allgemeine göttliche Gesetz der 

Sterblichkeit, sieht den Tod vorher, flieht das Bette des 

Sterbenden nicht, würdigt das Leben und seine Güter ge¬ 

hörig, unterhält die Geistesstärke, erwägt die Bestimmung 

des Lebens und des Todes, ist die Tochter der Weisheit, 

Dienerin der Glückseligkeit, Freundin der Wahrheit und 

Pflicht. Das weise Andenken an den Tod befördert den 

Pflichteifer, lehrt richtig und froh leben und ruhig ster¬ 

ben, und dass nichts wünschenswertlier sey, als der sanfte 

und fromme Tod des Weisen, wird noch zuletzt erinnert. 

Wenn man auch in dieser Abhandlung mehr Fleiss im 

Sammeln und Belesenheit, als Scharfsinn und gute Anord¬ 

nung bemerken sollte, so wird man doch die Abhandlung 

immer als eine brauchbare Probeschrift schätzen.. 

Auf ähnliche Art ist die zweyte Disputation einge¬ 

richtet. Sie zerfällt in eine Einleitung und drey Abschnitte. 

In der Einleitung sind folgende Sätze ausgefühlt: das Le¬ 

ben ist nicht nur dem Menschen angenehm, sondern 

auch die Grundlage der Pflichten; daraus entsteht der,, 

nicht absolute, sondern verhältnissmässige, Werth des Le¬ 

bens , so wie die Vethindung d«s physischen und des in- 

rollectuellen Lebens, und die Pflicht das^ Leben so lange 

Stück, 61Ö 

als möglich zu {erhalten. In dem t. Abschru über di* 

Kunst zu leben wird einiges über den allgemeinen Begriff 

des Lebens nach verschiedenen philosophischen Schulen 

und das Lebensprincip erinnert, dann der Unterschied der 

mechanischen und organischen Natur aus einander gesetzt, 

auf den Vorzug des menschlichen Lebens hingewiesen, 

und bemerkt, dass je vollkommener bey dem Lebenspro- 

cess das Gleichgewicht der Kräfte erhalten werde, desto 

ruhiger und länger dauernd das Leben sey. Der 2te Ab¬ 

schnitt S. 16 ff. gründet, nach einer kurzen Darstellung 

der Schicksale der Makrobiotik alle Regeln derselben auf 

ächte und naturgemässe Cultur, welche das Heilsame an¬ 

erkennen und wählen, das Schädliche vermeiden lehrt; 

dahingegen Mangel der Cultur oder Vernachlässigung der¬ 

selben (wozu auch Luxus und Wollust gerechnet weiden) 

die Verkürzung des Lebens befördern. Die diätetischen 

Grundsätze werden zurückgefülirt, auf Verzögerung der 

physischen und geistigen Lebensconsuintion und auf Be¬ 

förderung der Restauration, wo der Verf. vornemlich S, 

42 ff. bey den Seelenkräften verweilt. Die Cultur wird 

endlich wird zur allgemeinen Lebensiegei. Der 

dritte Abschnitt behandelt die Frage: wie lange das Leben 

zu verlängern sey? Hier wird auch der mediciuisch- 

theologisclie Streit über das Lebensziel S. 63 ff* und d*® 

Frage über das lange Leben der Patriarchen vor und nach 

der Sündfluth S. 66 ff. berührt. (Der Verf. glaubt, dass 

die patriarchalische Zeitmessung von der spätem verschie¬ 

den gewesen sey.) S. 69 ff- sind Verzeichnisse von Per¬ 

sonen, die ein hohes Alter erreicht haben , aus altern und 

neuern Zeiten aufgestellt, (Schwabe’s Beyträge würden 

nun freylich noch mehrere an die Hand geben.) Es wer¬ 

den sodann die innern und äussern Requisiten des langen 

Lebens angegeben und über das vergleichungsweise lange 

Leben noch einiges bemerkt. In der ganzen Abhandlung 

zeigt der Verf.. auch eine recht gute Bekanntschaft mit 

deutschen Philosophen und Physiologen, deien Werke 

auch benutzt sind. 

Specimen philosophicuni inaugurale de Idealisnioquod- 

ex auctoritate Reet. Magn. Com. Adr. van Enschut,. 

Jur. utr. Doct. Jur. Nat. Gent, et publ. Prof. ord... 

nec non ampliss. Senatus- acad. consensu et nobiliss,. 

Facult. philos. consulto pro gradu Doctoratus». sum* 

misque in philos. honoribus — publico —- examini 

submittit Janus Gyshertus Roozehoom,. Elburgersis , die 

22.. Jun. MDCCCVIII. hora, IX—XI. Harderovici, ty¬ 

pt s Tylioff, 173 s.. in 4* 

Als der Verf. dieser fleissig und in einer schönen sy¬ 

stematischen Ordnung geschiiebenen Abhandlung die Aka¬ 

demie beziehen wollte, sagte ihm der Admiral van Kings¬ 

bergen, dem die Schrift zugeeiguet ist, unter andern: wir 

lernten nur dieErscheinungen der Dinge nicht die Dinge selbst 

kennen. Was ihm damals paradox t>nü Unverstand! C i war, das 

lehrte ihn ein fortgesetztes Studium richtig fassen. Auf 

den ersten 12 Seiten untersucht er den Ursprung des Idea. 

lismus mehr auf dem historischen als auf dem psycholo¬ 

gischen und philosophischen Wege. Darauf folgt die 
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Geschielte des Idealismus und zwar 1. des altern, von 

Xenophanes (S. 14 ff* dem nur im weitern Sinne ein 

Idealismus zugeschviebeu wird, oder vielmehr ein auf 

IJ(a’ismus sowohl als auf Rationalismus und Scepticismus 

vorbereitendes System), Parmenides (S. 23. der genauer 

rationelle und sinnliche Erkenntniss unterschied, und bey 

dem man eher als bey Xenoph. eine Ait von Idealismus 

antrifft. _ Hr. II. hat zur Darstellung seines Systems 

ausser den deutschen Schriftst. dei philosoph. Gesell, und 

Fülleborn auch J. T. van der Kemp Parmenides benutzt—) 

Melissas (S. 32, bey welchem der Idealismus unzweifel¬ 

haft ist) und Acno (S 35 der das Parhienid. System wei¬ 

ter rmsbildete, und mit Recht den Idealisten beygezählt 

würd.) Ein Anhang S. 40 enthält einige Folgerungen 

bisherigen DaiStellungen. Man muss einen wei- 

tern und engern Idealismus uuteischeiden; der neuere Idea¬ 

lismus wird bey den Atten nicht angt troffen ; die Behaup¬ 

tungen der alten eleat. Schule verrathen viele Uebereilung, 

Mangel an Scharfsichtigkeit, Verwirrung der Begriffe und 

WideiSprüche. Ihre ganze Speculation rührte von der 

Lendenz zur Einheit und zum Absoluten her, sie lobten 

die apagogisclre, dilemmatische Methode; ihr Pantheismus 

entsprang aus denselben Quellen; sie waren keine Sophi¬ 

sten, wenn sie gleich diesen vorarbeiteten. Hierauf kömmt 

der Verf. auf die Sophisten S. 48 . die Megariker , S. 5», 

die Skeptiker S. 52, Platons Idealismus S. 54 (der eben 

so vom wahren Idealismus , wie die ächte platonische 

Lehre von dei neuplatonischen verschieden ist), den Neu- 

platonisraus oder Plotinismus S. 59, die verschiedenen 

Modifikationen des Emanationssystems S. 59, und die Pa¬ 

radoxa des Giordano Biutto von Nola, S. 60, die sämmt- 

lich nur anhangsweise durchgegangen werden konnten. In 

der Geschichte des neuern Idealismus folgen die Philoso¬ 

phen so: Rene des Cartes S. 64, N. Malebranche S. 68» 

B. de Spinoza S. 7° > G. G. Leibnitz S. 75 , Arthur Col¬ 

lier S. 80» G. Beikeley S. gi, I. Kant S. 85» J- G. Eichte 

S. 91 und T. W. S. Schelling F. 105. Nur über die Sy¬ 

steme der beyden letztem macht der Verf. einige kiitische 

Bemerkungen, ohne jedoch tief einzudtingen, was auch 

hier nicht erwartet werden konnte. Seine Ansichten der 

drey letzten Systeme führen wir mit den eigneu Worten 

des Verf. an: „Eli inter philosophos, quornm ultimo 

loco mentionem inieci, triumviratum constituunt, qui 110- 

vam induit philosophiae facicm eamque Ldealisticam. 

Criticus, a parte sibiecti, sentientis et cogitantis, pro- 

diens ultro tendit in quendam idealismum. Isque Kantii, 

dum non negant realitatem a patte obiecti, sed huius 

praedicata deducit a parte subiecti, dicendus est ciiticus. 

Ti.ch.tii dum obiectorum ex.istentiam negat, nilque reale ad- 

inivtit, praeter subiectum — ego — est transcendentalis 

seu en-oisticus. Schellingii, cuius absolutuni, in se iden- 

ticum omuisque differentiae Ions, obiectivitatem cum 

subiectivitate ex se generat, est tianscendens, seu panthei- 

sticus. Insignis hic fit conspicua gtadatio in coristituendo 

philosophandi modo et systemate. Kantius pvocedit a 

facto in conscientia, synthedca apperceptionis unitate. Ab 

hinc Fichte escendit ad id, ex quo hoc ipsum est dedu- 

cendum, ad pgram activitatem, absolutum ego. Schel- 

Uno denuo ad id, sine quo Ficbtianurn ego non datnr, 

ad^principium summum, ex se et per 56 absolutum, ul¬ 

tra quod ratio pertingere nequit." Auf den historischen 

Theil der Abhandlung, der überall Beweise von der aus* 

gebieiteten Belesenheit des Verf. auch in Rücksicht der 

neuesten deutschen philosophischen Literatur giebt, folgt 

S. 115 ff. dei philosophische. Nachdem dev Verf. die 

Emtheilüng des Idealismus in den theoretischen, welcher 

tlreils die Objecte derEikenntniss tliciis die Art des Erken¬ 

nen s angeht, und den praktischen, und den Unterschied 

des Idealismus vom Sceput Ismus duvehgegangen ist, und 

bemerkt hat, dass hier der rein theoretische Idealismus, 

und zwar in doppeher Hinsicht, in Betiachtung komme, 

nemlich in Hinsicht auf die Realität der Objecte in der 

sinnlichen Welt üb ihatipt und in Hinsicht auf das Ver- 

lxaltniss der sinnlichen Objecte, giebt er 1. die Wichtig¬ 

keit der ganzen Untersuchung über den Idealismus an. 

Vulgus quidem, sagt er sehr wahr, tum id quod glcba» 

adscribitur, tum et chlamydatum atque eruditum, pronum 

utcumque est ad deridendos philosophos disquirentes: exi- 

statne sol, vel Iuna, vel tellus ? propriiimne corpus? et in cor¬ 

pore oculus, quo videmua, auris qua audimus ? —- philosophos 

de corpomni realitate disquirens non coipora negat, sed id 

sibi investigandum ducit: quomodo demum mens fiat 

certa de sui, deque aliorum corporum existentia ieali ? 

ridet rudis vulgi, sua sibi stultitia placentis, suffragia u. 

s. w. Der Idealismus, fährt er sodann fort, ist, mora¬ 

lisch betrachtet, nicht gefährlich. Er ist weit entfernt 

von Erregung bürgerlicher Unruhen und Staatsumwälzung 

und kann mit dem reinsten Pflicht- und Tugendeiter, 

mit Religiosität, wohl bestehen. Ja Weisheit und Tugend 

sind irn reinen Idealismus am meisten real. Dem unge¬ 

achtet darf man ihn, als Speculation eines excenrrischen 

Kopfes, nicht für gleichgültig halten. Wird er nick t gezügelt, 

so kann er leicht ausschweifen, und auf Sprachverwirrung, 

Fanatismus, Vernichtung aller wahren Philosophie führen. 

„Uti philosophi, veri et naturae Studiosi, interest solli- 

cite devitare exstrema dogroatismi, realismi excessum, idea- 

lismique defectum : sic et necessariam fit ipsi strenuum idea- 

lismi scrutininm, quo exact6 cognoscat, quid quantum- 

que rei perceptioni, adhaereat subiectiui? Inde omnis 

philosophia certo senßu fieri debet, aliquo modo, idea- 

listica. — Castius sensuum moderamen maxime debetur 

disquisitioni idealisticae: quae, uti olim, ita et nunc, 

summos exercet in arte viros. Eam proin, qui dixeiit 

sterilem, frigidaro, ineptam, saltem em iosam, is profecto 

non minus crassam depromit huius disquisitionis ignoran- 

tiam, quam ille, qui contra idealistam insurgit non ratio- 

naliter, sed physice disputando. “ 2. Wird die Methode 

den Streit über den Idealismus zu führen geprüft. Nicht 

physische Gründe, nicht Satyren, Schmähungen, Decla- 

xnationen, gehässige Folgerungen u. s. f. sind dabey zu 

gebrauchen (solche Folgerungen werden von dem beschei¬ 

denen und billigen Verf. abgewiesen: der Pantheismus, 

sagt er z.B., fiiesst nicht nothwendig und an sich aus 

dem strenger genommenen Idealismus; von Atheismus sind 

fast alle ältere und neuere Idealisten frey gewesen; der 

Idealismus enthält an und für sich ni;hts was der Sache 

Gottes und der Religion nachtheilig wäre, u. s. f.). Der 

Streit darf nicht a priori, sondern kann nur a posteriori 

gefühlt we:den und zwar auf mehr als einem Wege. So 

kömmt der Verf. 3» auf die Critica mcderatrix Idealismi 
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(S. 141) und Realismi (S. i58)* In Rücksicht des erstem 

"wird die Behauptung aufgestellt: Rerura extemarum re- 

pvaesentationes non esse mere subiectiuas, quibus aparte 

obiectorum nil reale, extra mentem percipientem, respondet 

(respondeat); quin potius eas exbibere nobis aliquid, in 

ipsis obiectis vere reale, indeque haustam cognitioneru esse 

vere exnerimentalem et obiectire fundatam. Diesen Satz 

sucht der Verf. S. 145-—153 aus dem menschlichen Denk¬ 

gesetz angewandt auf die Theorie der Vorstellungen apo¬ 

diktisch zu erweisen, und dann die Gründe der Ideali¬ 

sten, die er auf zwey Hauptpuncte zuriiekführt, zu wider¬ 

legen; in beydem ist der philosophischen Scharfsinn des 

Verf. unverkennbar, wenn wir auch den Streit nicht auf 

diese Art beeudigt glauben. In Ansehung des Realismus 

wird S. 159 ff. aus der Theorie der sinnlichen Vorstellun¬ 

gen die liiitik desselben bergeleitet. Es ist der gewöhn¬ 

lich so genannte transscendentale Idealismus Kant’s, wel¬ 

chen der Verf. über Critica realismi moderatrix genannt 

haben will. Am Schlüsse werden noch einige Folgerun¬ 

gen aus den bisherigen Bemerkungen gezogen: a. „errant, 

qui sensus fallaces, experientiamque inlidam dicant.” 

Nicht die Sinne täuschen uns, sondern wir selbst, in¬ 

dem wir der Gränzen unserer Sinne uneingedenk sind. 2. 

Die Kritik dient zur Unterstützung der Gewissheit unsrer 

sinnlichen Kenntniss und Erfahrung, aber auch zur Ver¬ 

hütung aller Uebereilung im Ui tlnilen und Täuschung. 3* 

Es giebt noch vieles in der Natur was auf unsere Sinn¬ 

lichkeit nicht wirkt, wofür unser Vorstellungsvermögen 

nicht empfänglich ist. Unsere Speculation muss also im¬ 

mer mangelhaft und perfectibel bleiben. 4. Nichts desto 

weniger kann man, auch bey den wankenden Schritten des 

philosophischen Geistes , den Vor- und Rückschritten , den 

Fortgang der Cultur nicht verkennen. ,, Absone fingitur, 

periodicus quasi intelligentiae regressus; quia rectius conci- 

pinntur i 11ae ingeniorum oscillationes, quasi inter liyper- 

bolam ciusque asymptoton, continuo sese excipientes, 

sed et progredientes, escendendo quasi ad id, quoisum 

tendit ratio; cuius ultimum vero non est deEniendum. 

Neque de tarditate progressiv movenda est quaestio: quae 

enim haec mensura, rei dimetiendae bomogenea ? Isque 

ingenii gressus veferre videtur lineam curvam, undae ae- 

mulam, quae, utut videatur nunc profunde subsldens, nunc 

alte sm gens, progrediatur tarnen. Non alia res est in iu- 

genii humani explicatione et philosopbiae cultu. Ad uni- 

tatem tendit speculatrix ratio; quamque Sgit speculationis 

epocham, eam vero attingere desperans s scitat illanr in- 

differentiae. Quae d 11110 disperit, alte» i lo,cum faciens, 

Historia philosophica recludit theatrum, expromens gym- 

nicos ingenii humani, veiitatis scieniae avidi, luctatns, 

spectatu fecundos, sint licet abnorme1*. Historia errprum, 

quae ex aliorum periculis sapere docet, band minima 

pars est philosopiiiae, Ibidemque cultuiae numine surgit 

idealismus, realismi censor, et critica, utriusque modera¬ 

trix. Qui sapit, grato animi sensu adrnivatur tantum nu- 

jren, quo favente, feliciter tot iam deleta sunt opinionum 

commet ta, tot iam confirmata nattirae et rationis iudicia 

sintque cor. tirraanda !“ Indem wir diese eignen Worte des 

Verfasseis angeführt haben, glauben wir unsre Leser in 

den Stand gestut zu haben so wohl den philosophischen 

Geist and die Tendenz desselben , als auch, seinen Vortrag 

und lateinischen Ausdruck zu beurtheilen. 

Sclmlscliriften. Ausführliche Nachricht von der jetzigen 

Einrichtung des Pädagogiums zu Kloster Berge. Her¬ 

ausgegeben von Friedr. Strass, Direct, des Pädagog, 

und Professor. Magdeburg, Hinrichshofen, 1309. XII. 

115 S. gr. 3. Nebst einer Tabelle. 

Die hier nach ihrer jetzigen sehr zweckmässigen 

Einrichtung beschriebene Anstalt, eine der ältesten Bil¬ 

dungsanstalten Deutschlands hat ihren ausgezeichneten Ruf 

immer zu behaupten gewusst, auch unter schwierigen 

Zeitumständen, deren Druck jetzt so manche ältere und 

jüngere Lehr - und Erz ehungsanstalt fühlt. Sie ver¬ 

diente daher eipe solche ausführliche Darstellung und ihr 

würdiger Vorsteher konnte es ohne Bedenken wagen, 

eine solche Fiechenschaft abzulegen. Die Schrift zerfällt 

in vier Abschnitte. Der erste und ausführlichste enthält 

den umständlich auseinander gesetzten Lehrplan nach Ge¬ 

genständen und Methoden des Unterrichts. Der Hr. Dir. 

will ihn nur als Auszug eines speciellen Lehrplans ange¬ 

sehen wissen, an welchem er unter Mitwirkung seiner 

Collegen längst selbst arbeitet. Die Ausarbeitung und 

Aufstellung eines schon bis ins kleinste Detail gehenden 

Lehrplans vertheidigt er mit triftigen Gi linden. Denn 

wenn gleich auf den regen Eifer der Lehrer das Meiste 

ankömmt, wenn gleich die Wirksamkeit des Einzelnen, 

durch einen solchen detaillirten Plan beschränkt zu wer¬ 

den scheint, so ist es doch gewiss nützlich und selbst 

nothwendig, auch um eine gewisse Einheit zu erhalten, 

dass die Verhältnisse der Classen, das in ihnen zu erreN 

eilende Ziel, die Hüllsmittel zur Erreichung desselben, 

die deshalb auzustellenden Beschäftigungen, die Bibarid- 

lungs.it jedes Gegenstandes, welche die Erfahrung 

a's die nützlichste bewährt hat, genau betimmt wur¬ 

den, t und dadurch wird die Lein freybeit keineswe- 

ge3 eingeschränkt. Dass übrigens vollständig be¬ 

kannt gemachte Lehrplans weit nützlicher sind als all¬ 

gemeine llaisonnements über Erziehungsanstalten, ist wolil 

nicht zu bezweifeln. Die Bergische Klostei schule bat die 

doppelte Bestimmung , sowohl die jungen Leute, welche 

sich den gelehrten Fächern widmen auf die Universitätsstu- 

dien vorzuberciten, als auch diejenigen, welche sich an¬ 

dern Civilämtern widmen mit den erforderlichen Kennt¬ 

nissen auszurüsten. Dass dieser doppelte Zweck durch 

diese eine Lehranstalt erreicht werden kann , und dass der 

Unterricht für b<yde Gattungen von Jünglingen bis zu ei¬ 

ner gewissen Stu.le deiselben seyn muss, wird vom Hrn. 

Verf. erinnert. Denn in den untern Classen werden nur 

solche Gegenstände getrieben, welche Allen, dis auf einen 

gewissen Grad von Bildung Anspruch machen, nöthig und 

nützlich sind, wozu auch unser Verf. mit Recht den 

Unterricht in den Anfangsgtunden der lateinischen Spra¬ 

che rechnet. Es gehören überhaupt dazu gewisse Spiach- 

kenntnisse, wissenschaftliche Kenntnisse und Kunstfertig¬ 

keiten, welche hier einzeln aufgeführt werden. Der Un- 
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tenicüit in «Jen Jiöhcm Classen soll nicht nur auf die aka¬ 

demischen Studien vollständig vorbereiren, sondern auch 

diejenigen Zöglinge wtiicr fuhren, welche unmittelbar 

von der Schule in solche Fächer des bürgerlichen Lebens 

übergehen, die ohne allgemeine Bildung des Geistes nicht 

ausgeführt werden können, und selbst die, welche sich 

auf kein besonderes Fach voibereiten, sondern nur ihre 

Müsse verschönern wollen. Der Unterricht ist nach dem 

System der getrennten Lectionsclassen geordnet; denn 

auch der Verf. erkennt die Vorzüge desselben vor dem 

Systeme der feststehenden Classen an. Jeder Schüler be¬ 

findet sich in Absicht jedes Fachs genau in der Classe, 

wohin er nach seinen Fortschritten gehört, und jeder 

Lehrer unterrichtet nur in den Fächern, worin er den 

meisten Nutzen stiften kann. Diejenige Methode des Un¬ 

terrichts wird mit Recht für die beste erklärt , welche den 

Schüler immer in voller Selbstthätigkeit erhält, und ihn 

weder durch zu grosse Schwierigkeiten ängstet oder er¬ 

müdet, noch durch zu grosse Leichtigkeit die Meinung 

erzeugt, er wisse schon Alles. Der Unterricht ist daher 

in dieser Anstalt mehr dialogisch als akroomatisch, und 

wo er, wie bey historischen Gegenständen einen zusam¬ 

menhängenden Vortrag fordert, da helfen Wiederholungen 

und Prüfungen nach. Auch der Privatfleiss der Schüler 

wird angeregt und geleitet; die Gedächtnisübungen nicht 

vernachlässigt, aber auch nicht erschwert. Ueber das 

Verhältniss und die Vertheilung der Arbeiten, besonders 

auch der Ferienarbeiten wird in den Conferenzen der Leh¬ 

rer das Notlüge verabredet. Zu der Wähl derLecture, zu 

welcher die Schulbibliothek hinreichende Gelegenheit dar¬ 

bietet, werden die nöthigen Anweisungen gegeben. Als 

Beförderungsmittel des Privatfleisses werden vom Herrn 

Verfasser genannt, die sogenannten Centamina, die vor je¬ 

der Versetzung hergelienden Prüfungen, das Examen der 

Abiturienten und die Cersuren. Wir können dem Verf. 

nicht weiter in das Einzelne der Methode bey jedem Ge¬ 

genstand des Unterrichts in jeder Classe folgen , t nd nur 

bemerken, dass man gewiss an dieser detaillirten und für 

jede Classe wohl berechneten Methode im Ganzen nichts 

wird aussetzen können, wohl aber manches aus den Be¬ 

merkungen Verfassers lernen kann, was auch auf andere 

Anstalten anwendbar ist. So scheint er , was die alten 

Sprachen anbetrifft, gewissen Chrestomathien die alles so 

sehr zerstückeln, die ganzen Autoren oder Stücke mit 

Recht vorzuziehen. Uebungen im griechisch Schreiben 

sind nicht erwähnt. Hebräisch wird in drey Classen für 

die künftigen Theologen gelehrt. Was den französischen 

Sprachunterricht aulangt, so ist in allen vier Classen De- 

bonale’s Grammatik beybehalten. In der italienischen und 

englischen Sprache wird nur Privatunterricht enheilt. Der 

deutschen Sprache sind in den beyden untern Classen vier 

Stunden wöchentlich, in den beyden obern zwey bestimmr. 

(Sollten diese für den Unterricht, Lesen und Ausarbeiten 

zureichen?) Von Wissenschaften werden gelehrt: Religion 

(Religions- und Sittenlehre), Geographie und Statistik 

(der alten und der mathematischen und physikalischen 

Geographie siud nicht besondere Stunden gewidmet), all 

gemeine Geschichte und Vaterlandsgeschiclue (weder de: 

Literavhistorie noch den griechischen und römischen Al- 

terflinmern und der Mythologie sind besondere Stunden 

gewidmet — über die classischcn Alterthiimer scheint 

uns doch ein besonderer Vortrag nöthig, für die Er¬ 

wachsenem zu einer Zeit, wo die Jüngern andere Lectio- 

nen haben), Naturbeschreibung (ist nun eine allgemeine 

und dürcli alle Classen fortgehende Lection geworden ; 

es gehört dazu auch Anthropologie) Naturlehre (in der 

ersten Classe), Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie, 

Philosophie (insbesondere Logik und allgemeine Encyklo» 

pädie) Rhetorik — gewiss nicht zu wenige Wissenschaf¬ 

ten, nur darf der von der AnstaltEnlfernte wohl zweifeln, 

ob auch in den wenigen Stunden so viel umfasst werden 

könne? Noch kömmt dazu der Unterricht in mechani¬ 

schen Fertigkeiten und Künsten, Kalligraphie, Zeichnen, 

Musik, Tanzen, Reiten. An Hülfsmitteln fehlt es der 

Anstalt nicht. Sie hat die 1685 gestiftete und 1762 an¬ 

sehnlich bereicherte Klosterbibliothek und die vom Hrn. 

Dr. Gurlitt gestiftete Lesebibliothek der Schule, ein an* 

sehnliches physikalisches Cabinet , ein Naturaliencabine» 

und Maschinenkammer. Der zweyteAbschnitt beschreibt 

alles, was die Erziehung argebt. Die Lage der Anstalt 

auf dem Lande ist der körperlichen Gesundheit der Zög¬ 

linge und ihrem Studiren gleich günstig; auch können 

sie besser gegen allen nachteiligen Einfluss von aussen 

verwahrt werden. Auch übrigens ist für die Erhaltung 

der Gesundheit und Pflege der Kranken trefflich gesorgt. 

Nützliche Thätigkeit und zweckmässige Erholungen gehö¬ 

ren ebenfalls zu den Beförderungsmitteln der körperlichen 

und geistigen Gesundheit. Die xgo5 entworfenen und 

eingefülirten Schulgesetze sind schon bekannt. Jeder Leh¬ 

rer hat zwey bis höchstens fünf Schülerstuben unter seiner 

genauem Aufsicht. Auch bey dem Wechsel der Lehrstun¬ 

den und in den Speisesälen fehlt diese Aufsicht nicht. 

Ausserdem wechselt täglich die Generalinspection. Was 

über die Belohnungen und Strafen, über die sittliche 

Veredlung des Jünglings, die Censuren und die fünf 

Classen der Sittencensuren, die Prüfungsclasse der neu 

Ankommenden gesagt wird, verdient, zumal da es so 

manches Eigenthümliche enthält, vorzüglich gelesen und 

erwogen zu werden. Von dem dritten Abschnitte, wo 
die xi Lehrer mit ihren Unterrichtsgegenständen aufge¬ 

führt sind, und die Kosten, welche vierteljährig an die 

Schulcasse zu entrichten sind, soll an einem andern Orte 

das Nöthige mitgetheilt werde. Es ist noch in einer 

Tabelle eine Uebersicht des Lectionsplans und der übri¬ 

gen Tagesordnung gegeben, woraus zu ersehen ist, dass 

täglich (Mittwochs und Sonnabends ausgenommen) sieben 

Stunden für den Unterriclx tbestimmt sind. So wie die erste 

Stunde des Morgens, so ist auch die letzte Abends 9 bis 

10 Uhr eine Studirstunde, sie folgt auf eine Erholungs- 

stunde, vielleicht nicht ganz zweckmässig, unmittelbar 

vor dem Schlafengehen. 
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I. Angezeigte Schriften. 

NB. Die erste Zahl bezeichnet das Stück, die zweyte die Seitenzahl, wo das angeführte Buch 

beurtheiit worden ist. 

Bartolomathides, Ladisl. deSajoncamne natura navigeroetc, 

612. 
Bert uch, F. F. und D. F. S. Vater, allgemeines Archiv 

für Ethnographie und Linguistick. n Band. 36, 573 

— 576. t 
Brun-Malte, Annales des Voyages, de Ja Geographie et 

de l’IIistoire Tom. III. IV. Cah. 8— 12. T. V. Cali. 

i—3- 55» 545 — 56o. 36, 569— 7»- 
Cosmar, E. C. , über die Gültigkeit odo.i Ungültigkeit der 

Tresorscheine im Jahre i8°5- 08» 600—604. 

Flade, M. Chr. Gottl., römisches Bergrecht in allen Pe¬ 

rioden des Bergbaues dieses Volks 28, 448* 

Forsten, R. A. S„ ars diu vivendi 59, 616. 
Genersich, Chr., Merkwürdigkeiten der kömglichen Frey¬ 

stadt Fiäsmaik in Oberungarn 28» 435 — 448- 29, 

460 —462. 
Geschichte der Walachey, stimmt einer politischen und 

geographischen Beschreibung des L ande« , von dessen-Ur¬ 

sprung an bis zum Jahre 1774. 56, 567 69. 

Gilbert, D. N. P.» tableau liistorique des maladies internes 

de mauvais characteie, qui ont afflige la grande armee 

dans la Campagne de Prusse et de Pologne 51, 431 

—r 494. 

_ _ über die Krankheiten, welche wahrend des Pretis- 

sisch-Polnischen Feldzuges bey dei grossen französisch. 

Armee herrschten, übersetzt von Di‘. Bock, mit einer 

Vorrede und mit Anmerkungen vetselien v. Dr, For- 

mey 31>481 — 494* . . 
»tz Dr. M. W., rechtliche Entscheidungen dev jundi- „ 

sehen Facultät zu Altdorf 26, 401 - 9. 

iesheim, L. W. v. , Versuch gemeinnütziger Beyträgo 

Götz, 

Finanz- und Landwirtlischalts- 
Griesli 

zur praktischen Staats-, 

Verwaltung 38» 59^—600. 

Ilabeile, Dr. C. C., das Mineialreicli. aste Ilauptabtheil. 

2r Heft, 31, 494 — 96- 
Hacker, Dr. A. Fr., über die Nervenfieber, welche in 

Berlin im Jahre 18 >7 herrschten 51, 48*—4g4. 

Hansen r diesntaiio n.edica sistens amiotationes quasdam 

circa morbiim biliöse - rruieostim etc. 31» 494» 

Ili.uboldi, f . (•!». ' • 1 stiiutiones juiis Romani literariae 

Tom I. 37» 577 — 582. * 

Hencke, D. A. , Handbuch der Pathologie. 2r Band n0 

und 2te Abtheilung. Specielle Pathologie 29. 44g 

Homerus s. Ruhnkeii. 

Horvath, Pet., Commentatio de initüs et mäforibus JagyJ 

gum et Cumanorum, eorumque consdtudoiribus 20 
656—460. 

Hoven, D. W. v., Grundsätze der Heilkunde 27, 420 
4 0 2. 

Hufeland, C. W., Bemerkungen über die Nervenfieber 

die im Winter igo6. 7. in Preussen herrschten 
481 — 494. ö ’ 

observattons sur les fievres nerveuses etc 

mentees de notes par J. V. F. Vaidy, de la F^che 
31, 4ö» — 494- 

Hausier, C. F., die wichtige Lehre von den Logarith¬ 
men und ihrem Gebrauche etc. 36, 561_555 ° 

Kraus, Chr. F., Staatswirthschaft. 4 Thle c - 

528- 34» 542 — 544. ' 51° 

Krügelstein, D. Fr. Chr. Karl, Handbuch der allgemei¬ 
nen Krankenpflege 26, 412 — 415, b 

Kuhn, Ang., Annalen der Reisen, der Geographie und 
Geschichte. Jahrgang 1809. 56, 57r — 573; 

Le Mang, G. F., nouvel abecedaire ä l’usage’de la pre- 
mit-re instruction pour les enfants etc. 5g t _ 
6o7. 

Lennep, J. D., etymologicum Linguae Graecae ed SPr 
58» 605 — 606. 

> Leonhard, C. C., Handbuch einer allgemeinen topo^ra- 
putschen Mineralogie 36, 566_67. r ° 

Lübeck, D. F. C., ungarische Miscellcn. 5 Hefte rj 
497—5*2. ’ 0 * 

Matthiae, Fr. Chr., ohss. nonnullae in Senecae epistolas 
39> 615. - r 

Meyer, J. C;, collectio orationum et »Uocutionum occasione 

solemms maugmatioms Dom. Emanuelis eComitibus Csa 
ky de Keresztszegh — habitarum 39, 614. 

Rosiiavia pro natfonali Gymnasio in inclito Comi 

tarn rnör et Kis - Houth a, ticulariter unito etc" 
39» 915- * 

Meinecke, D. 1. L. G., Dein buch der Mineralogie, mit 



mit Beziehung auf Technologie und Geographie 34» 

g _ 542. 

Morgenstern, D. K. Johannes Müller, oder Plan im La¬ 

ben nebst Plan im Lesen und von den Grenzen weib¬ 

licher Bildung. 37.586—92. 

Müller, D. F. V., der Arzt für venerisch -verlarvte Krank- 

heiten etc. 27, 424— 428- 
Moreschi, Ant. del vero e pliinario uso della Milza nel uo- 

nio ed in tutti gli animali vertebrati 26, 4i5- 16. 

Nieuhoff, Vasm. Magd, ars recte moriendi 39, 61G. 

Originalaltenstücke zur wahren und vollständigen Kennt- 

niss der münsterischen Wiedertäafergeschichte 29, 462 

— 465. 
Peerlkamp, P. II., vitae aliquot excellentium Batavorum 

37» 585 — 585- . v 
__ _ epistolae aliquot exceilentxum Batavorum. läse. 

1. II et III. 37» 585- 86. 
Petri, Fr. E., Uebersicht unsrer pädagogischen Literatur. 

2. r Band, iste Hälfte 26, 4°9—iiz‘ 

Ptoozeboom, J. G., de idealismo. 39, 618* 

Puihnkenii , D. , Homeri hymnus in Cererem 58» 

Schifffe'r ,5'd. F. Chr. G., die Zeit- und Volkskrankheiten 

der Jahre 1306 und 1B07 in und um R.egensburg 27, 

417 — 424. 
Schematismus inclyti Pvegni Hungariae partiumque eidem 

adnexarum 50, 465 — 63. 

Schüler, M. Pb. Heinrich, Repeitorium biblischer Texte 

für Casualfälle 58. 595 — 696- 

Sermones occasione olectioms et inauguratioms Dom. Sam. 

Sontagh -— has Liti 39> 609. 

Strass, Fr., ausführliche Nachricht von der jetzigen Ein¬ 

richtung des Pädagogiums zu Kloster Berge 59 , 622. 

Tiederoaun, Dr. Fr. Zoologie. ir Band 34» 529 — 52. 

Viri summe venerabilis clariss. Dom. Sam, Nicolai est cae- 

sequiae. 59» 609. 

Wotf, Dr. Audr., Beyträge zu einer statistisch - histori¬ 

schen Beschreibung des Fürstenthums Moldau. 2 Tlieile 

56, 567 — 569. 

Zeune, Aug. Beiisar, über den Unterricht der Blinden 33, 

607. 8- 
Zimmermann, Fr. Th., memoria D. Martini Luthen, 

quam oradone ad Germanos scripta celebrat. 29, 

463— 464. 
Zoe^a, Geo., li Bassirilievi antichi di Roma incisi da 

Toramaso Piroli. T. 1. 5°. 468 48°- 

In diesem Monate sind 51 Schriften angezeigt worden. 

II. Buchhandlungen. 

Berlin — Braunes 29, 449. Kunst- und Industriecom- 

toir 56, 57i. Maurer 51, 481. Oehmigke jun. 53, 

600. Quien 31» 481 * Witticli 51, 48■1» 

Erfurt — Henning 26, 412. 51, 481- 

Frankfurt a. M. — Andrea 27, 424. 29» 462. Ilerr- 

mann 36, 566. 

Freyberg — Cratz und Gerlacb 23» 448- 

Halle — Hemroerde und Scbwetscbke 34, 539. Wai- 

senhausbuchh. 58» 593* 

Hannover — Gebr. Hahn 58» 606. 

Herr mann stadt — Hochmeister 36, 567. 

Jena — Akaderu. Buchhandl. 58» 596- 

Königsberg — Nicolovius. 35» 5l3> 

Landsbut — Weber 54> 529. 
Leipzig —- Dyck 26, 409- Guschen 37» 586- Ilin 

richs 57, 577. Weidmanns 47, 583- 585» 
Leyden — Luchtmanns 38, 604. 5. 

Magdeburg — Heinrichsbofen 59, 622. 

Nürnberg — Witt wer 26, 401. 

P es t h — Haitieben 32, 494 Trattner 29, 456. 

Regens bürg — Montag und Weis 27, 4*7» 

Rom — Piranesi 30. 463. 

Tübingen — Cotta 36, 561. 

Weimar —- Landes - Industrie Compt, 5U 494* 

Wrien — Vendoli 36» 567» 



III. Intelligenzblatt. 

Abhandlungen und Aufsätze: Dyk Anrede an die 

Kinder in der Wendlerschen Frcyschule 12, i85'37- Be- 

merkungen überReinholds Fibel io, i5x f- Melanchthons 

ungedruckte Briefe 10, 148 f. i52*54* l2> 182*Ö'4* (von 
Luntze) Rotermund Forts, der Nachträge zum ß- Bd. 

von Meusels I.e.<. verstorb. Schriftsteller 9» i2q-$q. Zu¬ 

sätze zu Hennicke’s Nachlose 10, 149 f. 

Antikritik: D. Hopfners gegen die E.ec. von der Forts, 

von Gotze’s nützl. Allerley 12, Iß7 ■ 9l- 
Anzeigen: der neuern französ. Fiteiatur 10, 1 55 f 1 

173. der italien. 11, 175. 
_ _ zu erwartender Werke : v. Scliindels Coraraen- 

tar zu Tasso 9, 144. Pallas Icones Plantarum Selectae 

12, i77 £ 
_ .  zu verkaufender Werke 9, 142. 

_ — der Pieichardschen Bücherversteigerung 10,176. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen: Bergk, 

Borowsky, Fritzsche 11, 171. Puimi 10, i47- Seyffarth, 

Tauber 11, 171 • 

Berichtigungen: Die Censur der Löscheimer betreffend 

10, 145. einer liter. Angabe im Int. BL n» 164 f. der 

Anzeige einer Gmelinschen Schrift, von Kordes 12, 191» 

Buchhändler-Anzeigen: Beckersche Enchh. 9, 141 f. 

Beygang n, 192. J. G. B. Fleischer 9, 140 f. ip, 156 

Gräff 10, i57 f- ii, X75 Industrie-Compt. zu Amster¬ 
dam 10, 160. Schwang, 143. Stettin 10, 15g. Unge¬ 

nannt to, 160. 11, 176. Waisenhaus in Halle n, 175. 

12, 192. Wittekind 9, 144. 

Correspondenzn ac hr i c h t e n : aus dem österr. Kaiser¬ 

staat io, 149 ff. aus r>änemark 11,161-64. aus Kasan 11, 

1 6 5 ff. 

Nachrichten, literarische: 11, 171. (aus Wurzburg, 

Frankreich u. s. f.) ig, 191 f. (von Chladni, Censur iin 

Kon. Westphalen) 

— — vermischte: i 1, 172 f. (vom Trauben- 

fyrup) 12, 191. (aus Holland, Bayern, London) 

—— —■ von einem Kalligraphen 10, 160. 

Nekrolog: des Ob. App. Fiath von Küli n g 9, 140. D. 

Whistling 12, 179 ff. 

Schulen: Nachricht vom Kloster Berge bey Magdeburg 

11, 169 f. von den Schulveränderungen in Nürnberg 11, 

170 f. vom Gymn. zu Weimar 11, 167 ff. 

Todesfälle: Beckstein, Watermeier 10, i54- 

Universitäten: Vorlesungen auf der Univers.Kasan u, 

165—67- 

Verbesserung. 

Int. Bl. St, 10. St. 145 Z. 3. ist statt der Verfajfer des sogen. Löscheimers, zu lesen: der Verleger. 
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BIBELN U N D E. 

So viele und vortrefliche Einleitungen in das 
Neue Testament , von grösserm und geringerm 
Umfange, wir auch in den neuesten Zeiten erhal¬ 
ten haben, so bleibt dem Selbstforscher und Ge¬ 
lehrten , dem die manriichfaltigen neuen Hülfs- 
quellen eben so bekannt und zugänglich als ihr 
richtiger und vorsichtiger Gebrauch wichtig ist, 
noch manches zu prüfen, zu berichtigen, voll¬ 
ständiger zu entwickeln übrig, und die Erschei¬ 
nung einpr neuen Arbeit über diesen Gegenstand 
von einem solchen Manne wird gewiss nicht die 
Frage veranlassen: wozu bedurften wir derselben, 
da es uns an ähnlichen Werken nicht fehlt? Diese 
Fra°;e wird am wenigsten dem Leser folgenden Werks 
entstehen, wenn er, bey manchen unvermeidli¬ 
chen Wiederholungen des Bekannten, so viele Be¬ 
weise eigner Forschung, Prüfung, Ansicht und 
Unheils, so manche neue Belehrungen darin ge¬ 
funden hat, und den ruhigen Gang überschauet, den 
der Verfasser, ohne Rücksicht auf vorgefasste Mey- 
nungen und Behauptungen, nimmt, um seine 
Ueberzeugung darzustellen. 

Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 

Von D. Johann Leonhard Hug, Prof, der Theo¬ 

logie an der Universität zu Freyburg im Breisgau. 

Erster Theil. 444 S. gr. 8- Zueyter Theil. VI. 

und 442 S. gr. 8* Tübingen, Cotta’sche Buch¬ 

handlung. 1808- ( 3 Thlr. 12 gr.) 

Schon im Jahr 1797 gab der Herr Verfasser 
das erste Heft einer Einleitung in die Bücher des 
Neuen Testaments heraus, welches mit der spe- 
ciellcrn Einleitung oder den historischen Büchern 
des Neuen Testaments den Anfang machte. Es ist, 
wie der Hr. Verf. versichert, ohne seine Schuld 
unvollendet geblieben, und da inzwischen die For- 

Zuieyter Baud. 

schungen viel weiter gegangen sind, der Verfasser 
aber durch diese Forschungen sich nicht genöfhiet 
glaubte, seine ehemaligen Behauptungen, insbe¬ 
sondere über die Evangelisten, aufzugeben, so ist 
jenes Heft in das gegenwärtige Werk^mit nothigen 
Zusätzen und Veränderungen aufgenommen worden. 
Uebrigens war das Manuscript zum ersten Theil 
lange vor dem Abdruck aus den Händen des Verfs , 
und daher ist auf manche neuere literarische Er¬ 
scheinung darin noch nicht, wie im Fortgang des 
Werks, Rücksicht genommen. Wohl hätte in Zusätzen 
zum ersten 1 heil das Nöthige ergänzt werden sollen 
Noch mehr vermissen wir eine Inhaltsübersicht 
die bey keinem Werke dieser Art fehlen sollte zu' 
mal wenn auch kein Register beygefügt ist, u. eben 
so sehr vermissen wir eine genauere Bestimmung 
des Zwecks und der Classe von Lesern, für wel¬ 
che diese Einleitung zunächst gehört. Unsere An¬ 
zeige «oll das, was hierin zu fehlen scheint, er¬ 
gänzen. . Das erste Hauptstück des ersten Theils 
(der übrigens in fortlaufende Paragraphen ab»etheilt 

j’c f' -r~837 geht daS AlUr 1111(1 die Echtheit 
der Sehrijten des Neuen lestameuts überhaupt an 
Der Verf geht von der Bemerkung aus, dass die 
grossem Volker immer positive Religionen hatten 
und ihrer bedurften; die erste Universalreligion 
wurde aus dem Judenthum entwickelt (fährt der 
\ erf. fort) ; ,,derjenige, welcher zuerst eine so 
grosse Ansicht fasste, die Idee einer Weltreligion 
im Geiste anfieng, und analysirte, war Jesus von 
Nazareth. Wenn auch ein Sterblicher, wenn der 
Sohn des Sophroniskus einen ähnlichen Blick ge¬ 
habt hätte, so Verlag (— ein in dieser Bedeu- 
tung nicht allgemeiner Ausdruck — aber man fin¬ 
det im Vortrage des Verfs. noch manches Provin¬ 
cielle —-) er doch an der Ausführung derselben 
unter einem Volke, welches an Bildung, an Ge¬ 
fühl des Schönen und Wahren alle andere weit 
übertraf. Jesus also ergrif diese Grundsätze, die 
im Gemüthe seiner Nation vorhanden waren ent¬ 
fernte Alle«, was örtliche, bürgerliche und natio¬ 
neile Beziehung hatte, hob das bloa Sittliche da- 

[>] 
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von aus, veredelte dasselbe, steigerte es zu seiner 
Würde und gab ihm durch Erstattung de6 Mangel¬ 
haften seine Vollendung.“ Von der weitern Ent¬ 
wickelung dieser Ansicht der Entstehung und Be¬ 
schaffenheit des Christenthums kömmt der Verf. auf 
die Schriften des Neuen Testaments, bey welchen 
die natürliche und allen andern Untersuchungen 
zum Grunde liegende Vorfrage ist: ob ihnen mit 
Recht der angebliche Ursprung und diess Zeitalter 
zuerkannt w ird ? Der Verf. spricht zuerst von den 
historischen Büchern und den innern Gründen ihrer 
Aechtheit, wobey er sich an Less hält, der selbst 
Lardner'n folgte; doch sind auch eigne Bemerkun¬ 
gen beygefügt. Es wird vornemlich dargethan, 
wie der Inhalt und einzelne Erzählungen ganz in 
den Charakter der Schriftsteller, denen sie beyge- 
legt werden , die Sitten und Verfassungen jener 
Zeit, den geographischen und topographischen Zu¬ 
stand des Landes passen, was durch ausgewählte 
Beweise belegt wird. Eben so wird dargethan, 
dass die didaktischen Schriften ganz das Gepräge 
jenes Zeitalters, der Materie und Form nach, 
haben. Bcy dem historischen oder äussern Beweise 
schränkt sich der Verf. auf Zeugen aus dem zweyten 
Jahrh. und zwar nicht die der katholischen Kirche, 
sondern Heiden und Häretiker, ein, schickt aber fol¬ 
gende allgemeine Bemerkungen über die biblischen 
Anführungen bey den ältesten christlichen Schrift¬ 
stellern voraus : eie haben das Alte Testament 
fleissiger und sorgfältiger angeführt als das Neue; 
ein anderes Verfahren bey den Geschichtbiichern 
als den didaktischen beobachtet; die Erzählungen 
aus den historischen Büchern meist mit ihren eig¬ 
nen Worten angeführt, die didaktischen Schriften 
des Alten Testaments und die Briefe des Neuen 
Testaments meist nach den Worten der Verfasser 
citirt; bey Gnomen und Lehrsätzen manchmal nur 
den Gedanken ausgedrückt ; bey den Reden und 
Lehren Jesu selten die Bücher genannt, in denen 
er redend aufgeführt ist; in ihren Handschriften 
bisweilen einen andern Text gehabt , als wir. 
Der Verfasser eröfnet die Reihe mit Celsus, denen 
Tatian, Theodotus und die übrigen Gnostiker fol¬ 
gen. Wir billigen es sehr, dass er nicht die in 
so vielen Schriften schon gesammelten Zeugnisse 
der Kirchenv. wiederholt hat, nur hätte wohl die 
Frage über die Zeit, wo diese Zeugnisse von unsern 
Büchern des Neuen Testaments mit Zuverlässigkeit 
anfangen, nicht übergangen werden sollen, weil 
davon die verschiedenen Meynungen über das Alter 
cler einzelnen Bücher und Mer Sammlungen abbän- 
gen. Uebrigens hat der Verf. bey der Aufstellung 
jener Reihe manche schätzbare und eigne Bemer¬ 
kungen , z. B. über Tatians Diaiessaron gemacht. 
In Ansehung des Marcion (dessen Vertheidiger doch 
hätten genannt werden sollen) tritt er denen bey. 
Welche ihn zum absichtlichen Verfälscher des Evan¬ 
gelisten Lucae und der Paulinischen Briefe machen, 
oder wie er sich gelinder darüber ausdrückt, er 

t 
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glaubt, Marcion habe ein ÄVohlgefallen an einer 
Art höherer Kritik gehabt, Aind sie nach seinen 
Ansichten ausgeübt. Der gleich auf ihn folgend® 
Ptolomaeus, muss Ptolemaeus heissen. Das zweyte 
Hauptstück S. 83 — 87 enthält nur (kurze) Bemer¬ 
kungen in Beziehung auf die Glaubwürdigkeit die¬ 
ser Schriften (was vornemlich den historischen 
Theil anlangt) die vorzüglich aus der Aechtheit 
der Bücher und der Zeichnung de« Charakters Jesu 
hergeleitet wird. Den Zweifeln , die aus dem 
Wunderbaren in Jesu Leben hergenommen worden 
sind, stellt er die Instanz entgegen: war er nicht 
selbst ein Wunder? Uebrigens verweiset er, was 
die ausführlichem Beweise für die Glaubwürdig¬ 
keit der Schriftsteller des Neuen Testaments an¬ 
langt, auf Lessund Paley. Das 4-te Hauptst. S. 87 
—110 handelt vom Schreibmaterial, Herausgabe, 
Verlust der Autographen , Sammlung der Bücher 
und Kanon. Der Verf. nimmt eine doppelte Art 
von Papyrus auch bey unsern Schriften an, ein 
dünneres und feineres für die Briefe und ein stär¬ 
keres und dauerhafteres für die historischen Ausar¬ 
beitungen. Diese letztem, - meynt er, hätten mit 
Hülfe des Kalligraphen und des Correctors alle die 
Vollendung erhalten, die eine solche Schrift haben 
musste, ehe sie als Buch in die Hände vieler Le¬ 
ser kommen durfte ; die Briefe aber sind einem 
Amanuensis, der geschwind schrieb, dictirt. So 
wie der Herausgabe von Schriften damals gewöhn¬ 
lich das Vorlesen oft vor einer grossen Versamm¬ 
lung, bisweilen nur vor wenigen Freunden vorau- 
ging, so wurden auch die Briefe in den Gemeinen, 
an die sie gerichtet waren, erst vorgelesen (ganz? 
oder nur zum Theil so weit sie für die Gemeinen 
gehörten?), und die historischen Werke ebenfalls 
von den Verfassern (davon möchten wir den Be¬ 
weis sehen!) per recitationen in den Versammlun¬ 
gen der Christen bekannt gemacht, mit Ausnahme 
der Schriften des Lukas, der sie (ebenfalls nach 
damaliger Sitte) einem Theophilus zueignete, wel¬ 
cher nun für ihre Ausbreitung und Vervielfältigung 
der Abschriften sorgen musste. Exemplare der 
Schriften wurden immer bey den Presbytern nie¬ 
dergelegt, die zum kirchlichen Gebrauch bestimmt 
waren, und als autorisirte Denkmale für die Ab¬ 
schriften Anderer dienen konnten. Dass die be¬ 
kannten Stellen des Ignatius und Tertullianus nicht 
von den Urschriften reden, und dass überhaupt die 
ältesten und gelehrtesten Kirchenväter nichts vom 
Daseyn der Originale wussten , wird erwiesen. 
Das leicht zerstörbare Augusteische Papier machte, 
nach der Voraussetzung des Verfs., dass die Origi¬ 
nale der Briefe nicht lange dauerten; die histori¬ 
schen Arbeiten wurden erst vom Geschwindschrei¬ 
ber aus dem Munde der Verfasser aufgenommen, 
vom Kalligraphen ins Reine geschrieben, und dann 
vom Corrector behandelt. Ein Exemplar also, wel¬ 
ches der Kirche vorgelegt wurde, war schon durch 
die dritte Hand gegangen, und im Grunde selbst 
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nur eine Abschrift. Veafertigte etwa derselbe Li- 
brarius, der bey jenem Exemplar gebraucht wor¬ 
den war, noch mehrere Abschriften, so gab es eigent¬ 
lich keine Urschrift (doch wohl die, welche zu¬ 
erst nach den Dictaten des Verfs. gemacht worden 
war,) Durch gegenseitige Mittheilung der Gemein¬ 
den entstanden zuerst Sammlungen ; daraus ent¬ 
sprang der Gedanke an eine vollständige Collection, 
ln den Kirchen, die eine genauere Verbindung un¬ 
ter einander hatten , war diese Sammlung schon 
unter Trajan vollendet; weil aber nicht alle Kir¬ 
chen gleichen Verkehr hatten, so erhielten auch 
einige früher, andere später, manche Schriften und 
nahmen sie in die Sammlung auf. Daher lassen 

650 

sich zum Theil die hie und da obwaltenden Be¬ 
denklichkeiten gegen einzelne Bücher erklären. Es 
war ein ausschliessliches Vorrecht der apostolischen 
Schriften (das aber doch auch hie und da einigen 
augestanden wurde, die man für apostolisch hielt), 
öffentlich in den Versammlungen gelesen zu wer¬ 
den, und wurde ein Unterscheidungszeichen der 
in die Sammlung aufgenommenen Schriften. Diese 
ursprüngliche Einrichtung, glaubt der Verf., sey erst 
nach und nach durch andere Verfügungen gestört wor¬ 
den. Gewisse Gemeinden fingen an auch die Zuschrif¬ 
ten anderer Lehrer, die sie erhalten hatten u. s. f. 
vorzulesen (dass aber diess erst später, nicht bald 
anfangs geschehen sey , ist hier nicht erwiesen). 
Man musste nun scheiden und trennen, was die 
Zeit zu vermengen anfieng; so entstanden Verzeich¬ 
nisse der heiligen Schriften, Kanones (ein Ausdruck 
der in diesem Sinne erst im dritten Jahrhundert 
vorkömmt, im vierten aber allgemein ist). Für 
das älteste Verzeichniss hält der Verf. das eines Un¬ 
genannten aus der römischen Kirche (gewöhnlich 
dem Presbyter Caius zugeschrieben) aus dem An¬ 
fänge des dritten Jahrhunderts. Er glaubt, es sey 
eine barbarisch-lateinische Uebersetzung aus dem 
Griechischen, und verbessert einige Stellen (ohne 
die beyden neuesten Schriften noch brauchen zu 
können). Im vierten Jahrhundert ist man über die 
Schriften, worüber vorher die Meynungen getheilt 
waren, fast durchaus einverstanden, durch welche 
Veränderung, Gründe oder Veranlassung, wissen 
wir nicht. Insbesondere verweilt der Verfasser bey 
Erläuterung der Stellen des Eusebius hierüber. 
Das vierte Hauptstück behandelt S. 110—205 die 
Geschichte des Textes. Der Verfasser theilt sie in 
drey Zeiträume. Im ersten (S. 110—164) wird zu¬ 
vörderst erinnert , dass die Schriften des Neuen 
Testaments nicht nur durch die Unvorsichtigkeit 
der Abschreiber fehlerhaft geworden sind, sondern 
auch mehr, als die Werke der Profanautoren durch 
vorsetzliche Aenderungen erlitten haben , woran 
die Irlehler keinen Theil hatten. Dem Marcion 
x. B. werden Aenderungen aufgebürdet in Stellen, 
welche eben so von andern Kirchenvätern gelesen 
werden. Dass aber schon in den frühem Jahrhun¬ 
derten sonderbare Aenderungen in manchen Hand¬ 

schriften vorgegangen seyn müssen, wird durch 
einige Beyspiele von Citationen der Kirchenväter 
dargethan. Daher klagt schon Origenes (über 
Matth. 19, 19.) über die grosse Verschiedenheit der 
Abschriften. Man kann, sagt der Verf., den Aus¬ 
druck der in dieser Zeit von dem LXX gebraucht 
wurde, Hc/vij sxW^, auch auf den Text des Neuen 

Testaments anwenden. Die Cambridger Handschrift 
scheint ihm den Text der Periode, welche den krit. 
Bearbeitungen voran gehet, der xoivij ekSos«*, in den 
E\ v. zu entnalten. Das r actum wird durch Beyspiele 
von Zusätzen in dieser Handschrift, die man auch 
bey den ältesten Kirchenvätern antrifft, und Lesear¬ 
ten, die mit denen der Kirchenväter bis gegen die 
Mitte des Jahrhund. Übereinkommen, erwie¬ 
sen. Man empfand endlich das Bedürfniss einer 
Emendadon des Textes, und an mehr als einem 
Orte widmeten sich Männer diesem verdienstli¬ 
chen Geschälte. Die vulgaris editio verlor sich 
allmählig aus den Kirchen, und würde der Nach¬ 
welt ganz entzogen worden seyn , hätte nicht der 
Eigensinn einiger Länder sie gerettet. Mit Hülfe 
der Cambridger Handschrift und seiner bereits an¬ 
geführten Hypothese von derselben versucht der 
Hr. Verf. die Möglichkeit der Veränderung des ur¬ 
sprünglichen Textes bey aller Ehrfurcht für die heil. 
Bücher, darzuthun. Es war, sagt er, 1. dem Bibelleser 
wichtig, den bibl. Ausdruck sich zu verdeutlichen; 
daher wurden bisweilen dunklern Ausdrücken deut¬ 
lichere beygeschrieben, und kamen dann in den 
Text; 2. die Hebräischen waren griechischen Gram¬ 
matikern anstössig, und wurden in besser griech. 
Sätze und Redensarten umgestaltet. Doch enthielt 
die *oiw) i'«hccr,; noch manche Hebraismen, die erst 
nachher durch die Emendatoren im 3. Jahrhund, 
vertilgt worden sind. 3. Andere suchten auf an¬ 
dere Art den Text zu erläutern; auch scheinen 
4. die Harmonien zur Corruption des Textes Ge¬ 
legenheit gegeben zu haben. Daraus erklärt der 
Verf. z. B. die sonderbare Gestalt von Luc. V, 19. 
im cod. Cantabr. ß. Zuweilen wurde auch aus 
den Apokryphen eine Stelle oder Erzählung an den 
Band eines Exemplars geschrieben, die in der näch¬ 
sten Abschrift in den Text kam. 6. Der Gebrauch, 
die Bücher öffentlich vorzulesen, und sie deswe¬ 
gen in Abschnitte zu theilen, veranlasste auch Ein¬ 
schiebsel und Umbildungen des Textes. 7. Die 
Diorthoten oder Correctoren Hessen auch bisweilen 
Worte weg, weil sie ihnen überflüssig oder Glos- 
seme zu seyn schienen. 8- Aus ähnlichem Grunde 
werden auch bisweilen synonyme Sätze oder Re¬ 
densarten ausgelassen. Alle diese Angaben werden 
durch Beyspiele aus dem Cod Cant, belegt. Doch 
waren nicht alle diese Corruptionen in einem ein¬ 
zigen Mspte beysammen, sondern in den verschie¬ 
denen Handschriften verschieden, und der Verf. 
Wendet auf den Text des N. Test, an, was Hiero- • 
nymus von dem gewöhnlichen Text der LXX. sagt: 
pro locis et temporibus et pro voluntate ßcriptorum 
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corrupta editio est. Der Cod. D. stellt daher die v.cir/\ 
4»tiom; der Evv., wie sie in irgend einer kirchlichen 
Provinz seyn mochte, nur unvollkommen dar. Am 
Rande der Philoxen. Uebersetzung befinden sich 
noch Bruchstücke einer alex. Handschrift, die Tho¬ 
mas von Cliarkel verglich (woraus er aber nicht 
alle eigne Lesarten anmerkte), und darunter sind 
manche, die mit dem Cod. D. übereinstimmen, 
aber auch manche eigentümliche. Uebrigens glaubt 
Hr. H., dass der Text des Cod. D. sich in Alexan¬ 
drien oder doch in Aegypten gebildet habe, und die 
noi'j■/) cxhoffi; aus jenem Gebiete darstelle. Ein zwey- 
tea Denkmal aus demselben Zeitraum ist die versio 
syriaca simplex, deren Ursprung Wenigstens ins 3. 
Jahrhund, fällt, und die eine auffallende Aehnlich- 
keit mit cod. D, aber auch viele neue Lesarten 
darstellt. Der Text der noivy iv.lovi; scheint in Sy¬ 
rien wenigem Veränderungen ausgesetzt gewesen 
zu seyn als in Aegypten, weil dort die Hebraismen, 
die Apokryphen, die Harmonien keinen Einfluss 
darauf haben konnten. Doch ist es wahrschein¬ 
lich, dass die alte syrische Uebersetzung ehemals 
viel reicher an Abweichungen gewesen sey, als 
jetzt, da sie eine spätere Revision erfahren hat. 
Die Handschriften der editio vulgaris waren in 
Syrien reiner als in Aegypten, halten aber doch 
wichtige Lesarten, die man in Aegypten nicht an¬ 
trifft. Man kennt folglich nach diesen Untersu¬ 
chungen zwey Hauptstämme der xo/v»j sudset;, von 
denen der syrische sein ursprüngliches Gebiet nicht 
überschritt, der africanische aber seine Aeste weit 
in die abendländ. Kirche verbreitete. Als man in 
Italien und an der nördlichen Küste Africa’s zu 
Ende des cten oder Anfang des 5ten Jahrh. Ueber- 
eetzungen des N. T. veranstaltete, wurden sie aus 
der v.civv) iniotns gemacht, deren Handschriften man 
aus Aegypten erhalten batte. Daher stimmen diese 
Uebersetzungen mit D überein, und man hat also 
die Lateiner mit Unrecht beschuldigt, dass sie aus 
ihren Uebersetzungen den griech. Text corrumpirt 
haben. Die latein. Kirchenväter haben nie eine 
so hohe Meynung von der latein. Uebers. gehabt, 
dass eine Aenderung des griech. Textes nach ihnen 
auch nur wahrscheinlich wäre. Der Verf. wider¬ 
legt das Vorurlheil von Codd. latinizantibus um¬ 
ständlich. Allerdings können auch der griechischen 
Sprache kundige Leser im Abendlande ihren grie¬ 
chischen Exemplaren Glosseme und Emendationen 
beygeschrieben haben, durch welche der Text auch 
im Abendlande verfälscht wurde, nur das läugnet 
der Verf., dass eine solche Verfälschung aus der 
latein. Uebersetzung absichtlich geflossen sey. Von 
der absichtslosen Unwissenheit der Abschreiber, der 
einige sonderbare Fehler in Occidental. Mspten dos 
Textes zuzuschreiben sind, kann daöey nicht die 
Frage seyn. Man findet auch wichtige Lesearten 
echt lateinischen Ursprungs nicht in den altern 
griech. Mspten. Erst in den Zeiten, wo man. das 

Schisma beyzulegen suchte, scheint der lateinische 

Text auf die Exemplare anderer Nationen einen 
unkritischen Einfluss erhalten zu haben, Die Latei¬ 
ner haben bisweilen ihrer Uebersetzung den griech, 
Text beygeschrieben, nicht um ihn zu ändern, son¬ 
dern um leichter ihre Zuflucht zum Urtexte neh¬ 
men zu können, und dieser Text war aus der edit. 
vulg. genommen. Er wurde also hier erhalten, als 
in andern Ländern der emendirte Text den frühem 
verdrängt hatte. Die neuen Recensionen wurden 
im Abendlande (z. B. von Gelasius) verworfen. Als 
Hieron. eine der latein. Uebersetzungen verbessern 
wollte, verglich er alte griech. Flandschriften, wel¬ 
che von dem gewöhnlichen Texte der Lateiner sich 
nicht weit entfernten. Nun wird man sich auch 
nicht wundern wie in einem Mspte italienischen 
oder südgallischen Ursprungs, dem Cod. D, der 
das 5te Jahrh. nicht erreicht, sich die v.öiw) i'y.ooai; 

habe erhalten können. Es gibt auch jüngere Hand¬ 
schriften , die mit dem Cod. D oder verwandten 
Mspten besonders übereinstimmen, namentl. Wetst. 
1. oder Basil. VI, 27. (vier Evangg. aus dem 10. 
Jahrh.) Wetst. 13. oder Cod. reg. 2244. der EVangg. 
(auch Küst. Paris. 6. genannt) Wetst. 6g. (cod. Lei- 
cestr.), Griesb. 124. oder eine Wiener Handschrift 
(Lamb. 31.). Sie sind in einem Zeitalter geschrie¬ 
ben, wo die latein. Uebersetzung schon Einfluss 
auf den Text haben konnte. Doch sind 1. in ih¬ 
nen auch Lesarten die sonst nirgends Vorkommen, 
c. viele Lesarten haben sie mit Origenes gemein, 
5. andere findet man wieder in der Peschito; 4- 
mehrere ihrer Besonderheiten findet man in Aepy- 
pten wieder, in der hebräischen oder memphit. 
Uebersetzung und in der Handschrift, die Thomas 
Heracl. verglichen hat. Der Verdacht der Cor- 
ruption aus der latein. Uebers. trifft also nur Stel¬ 
len, die mit dem latein. Texte des Hieron. oder 
Alcuinus auffallende Aelinlichkeit haben. Vermuth- 
lich schrieben die Librarii, die keine Idee von Re¬ 
censionen hatten, nach Handschriften, die durch 
ihr Alter oder Aeusseres sich empfahlen. Der Cod. 
124. scheint aus Handschriften, die der syrischen ed. 
vulg. folgten, geflossen zu seyn. — In der Apostel¬ 
geschichte haben die Cambridger Handschrift, der 
Cod. Laud. (E), die Alex. Handschrift, welche 
Thomas Iieracl. mit der Pbilox. Uebersetzung ver¬ 
glich, und eine alte ägyptische Uebersetzung im 
hebräischen Dialekte, die ho/v>j ixiceig, wie sie in 
Aegypten und dem Occident beschaffen war, er¬ 
halten, ihre Gestalt in Syrien stellt die Peschito 
dar. Aus ihnen und den nicht sehr zahlreichen 
Citationen in den Kirchenvätern zieht der Verfasser 
einige Beobachtungen in Beziehung auf den Text 
der Apostelgeschichte deren Resultat ist, dass sie 
unter allen Büchern des Neuen Testam. am mei¬ 
sten in dieser ersten Periode gelitten hat. Der 
Cod. E enthält einen etwas reinem Text als D, 
noch mehr entstellt war das von Thomas vergli¬ 
chene Manuscript. Von den Paulinischen Briefen 
sucht der Verf. vornemlich die xow7 eV.&c<n? in vier 
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Handschriften D (Clavomont.), E (Sängern.) F (Au- 
giensis) und G (Boern. oder Dresd.) , mit deren 
Texte die Anführungen bey Giern. Alex, öfters 
Übereinkommen. Von ihnen stammen A, B, C ab, 
die aber doch einen recensirten Text enthalten. 
Da aber Clemens doch auch bisweilen von jenen 
vier codd beträchtlich abweicht, so lasst sich nur 
behaupten , dass sie einen dem alexamlrinisehen 
nahe verwandten alten Text aus dem Zeitraum der 
editio vulgaris enthalten, der westwärts an der 
afrikanischen Küste verbreitet und dann unter die 
Lateiner in Italien und Gallien gebracht worden 
ist. Die Briefe Pauli haben nicht so viel gelitten 
als die Evangg. und Apostelgeschichte. Die Ver¬ 
schiedenheiten der Kc/v) c’kSoc/; in Aegypten und Sy¬ 
rien sind bey diesen Briefen nicht so gross; die 
Arten der Veränderungen aber dieselben wie in an¬ 
dern Schriften. Von den katholischen Briefen hat 
sich keine Handschrift erhalten, welche den Text 
der xojvij iinhovis aufbewahrt hätte, ihr Schicksal 
scheint jedoch in der ersten Periode von dem der 
Paulinischen Briefe nicht verschieden gewesen zu 
sey. Auch von der Apokalypse ist keine Handschrift 
der editio vulgaris erhalten. Sie scheint, nach den 
Citaten der lateinischen Kirchenväter zu urtheilen, 
ein mildes Schicksal gehabt zu haben. Ihre Dun¬ 
kelheit machte, dass man nicht viel darüber glos- 
sirte. ^ Man findet in der Schrift des Hippolytus 
vom Christ und Antichrist, die der Verf. für echt 
hält, nur wenige Textesabweichungen. Die Ge¬ 
schichte des Textes im zweyten Zeitraum S. 164 — 
198 ist so dargestellt : eine Revision des Textes 
war nothwendig, wenn er nicht ganz in Verwir- 
rung gerathen sollte. Drey Männer haben sich 
derselben unterzogen , Origenes , Ilesychius und 
Lucianus, um die Mitte des dritten Jahrhunders. 
Die Emendation des Hes3fchius erhielt in Aegypten 
kirchliches Ansehen, die des Lucianus breitete sich 
von Syrien über Kleinasien und Thracien aus. 
Denn wenn gleich diese Nachricht zunächst ihre 
Ausgaben der LXX. angeht, so urtheilt Hr. H. 
doch, «lass sie sich füglich auch auf ihre Bearbei¬ 
tung des Neuen Testaments anwenden lasse. Die 

Abendländer blieben beym hergebrachten Texte, 
und waren insbesondere erklärte Gegner der Hesy- 
chi sehen und Lucianischen Recension Avie aus Ge- 
lasii f. Decr, erhellt. Die Emendation des Örige- 
nes Herrschte in Palästina. Aus seinen eignen 
Schritten kann man sie nicht wohl kennen lernen, 
denn sie gehört wahrscheinlich zu seinen letzten 
Ai", den. Daher auch seine Unbeständigkeit in 
Am niiru-ngen des Texts vom Neuen Testament. 
Ei brauchte die ixhom; jedoch mit kritischer 
Vorsicht und Vergleichung mehrerer Handschriften. 
1 us scheint keine neue Recension gemacht, aber 
ai , r des Origenes Antheil gehabt zu haben. Auch 
die r.x nndare des Pamphilus waren wohl nur Ab- 
senritten der Orig. Recension. Hr. H. geht nun 

die einzelnen Recensionen durch; S, 171 die ägypt. 

Recension des Ilesychius. Sie wird gefunden in 
den Ew. in cod. B. (Vat. 1209) G (Ephram.), L 
(Reg. 62.), die mit den ägypt. Kirchenvätern des 
4ten und folg. Jahrh. am meisten Übereinkommen, 
und in der kopt. Uebersetzung; in der Apostelge¬ 
schichte A (Alex.), B, C, cod. Euthal. (N. 40.), 
Cod. 1 (Moscov. 330.) Urbino-Vat. 367, Cod. Coli, 
novi Oxon. (Wetst. und Griesb. 36.); in den kathol. 
Briefen in denselben Mspten mit Ausschluss Cod. 
1, der hier zu seiner eignen Recension übergeht; 
in den Briefen Pauli im A, B, C, Euthal. (4Ö), Col- 
bert. (x7); dagegen schwankt Urb. Vat. 367. liier 
zwischen zwey Texten; in der Apokal. in A, C, 
denen sich Vat. 579. und Vindob. in Suppl. Koll. 
26. nähern. Hieraus wird nun, so weit es mög¬ 
lich ist, das kritische Verfahren des Hesychius ge¬ 
folgert. Er entfernte die grossem Interpolationen, 
Glossen und Scholien, liess aber doch noch man¬ 
che stehen, und nahm verschiedenes mit Unrecht 
Ausgelassene nicht wieder in den Text auf, S, 176 
Recension des Lucianus. Sie hat im Laufe der Zeit 
einiges gelitten, und ist in der Folge von Jemand 
durchgesehen und verbessert worden. Ihre Grund¬ 
lage war die y.oivyj ßy.ooctg, wie man sie in Syrien 
hatte, nur in der Apostelgeschichte hält sie sich 
nicht 60 fest an den altern syrischen Text. Lucian 
entfernte aber die Zusätze, Umschreibungen, Ver¬ 
setzungen u. s. f. und nahm auch Lesarten, von 
denen man in der Peschito keine Spur findet, auf. 
Hr. H, gibt nicht nur die Handschriften an, für 
jeden der Bestandtheile des N. Test., worin sich 
diese Recension erhalten hat, sondern stellt auch 
eine kleine Vergleichung der Ilesych. und Lucian. 
Recension in jedem Theile an. S. 190. Recension 
des Origenes. Es ist eine Familie von Handschrif¬ 
ten vorhanden, die zAvischen der Hesych. und Lu- 
cian. Ausgabe in der Mitte geht, aber so dass man 
sieht, es führt diess nicht vom Zufall, sondern 
von einer überall beobachteten Regel her. Der 
Cod. A (Alex.), der in der Apostelgeschichte, den 
Paulin., den kathol. Briefen und der Apokal. den 
Text des Hesych. ausdrückt, folgt in den Evv. ei¬ 
ner andern Recension, und wahrscheinlich der 
Origenischen. In Ansehung einiger Mcpte, die 
Griesbach zu dieser Recension gerechnet hat, ist 
Hr. H. anderer Meynung. Es stellt einig« Beyspiele 
dieser dritten Recension auf, zeigt, dass sie dom 
Origene6 zugeschrieben werden müsse, besonders 
auch aus der zweyten syrischen Uebersetzung, 
welche die kritischen Zeichen des Orig, hat, die 
man in keiner andern Handschrift antrifit. Denn 
A\ahrs*liein]ich liess man bey den Abschriften der 
Orig. Recension der LXX. und des N. Test, diese 
Zeichen weg. Die Geschichte des Textes im drit¬ 
ten Zeitraum ist kürzer (S. 198—205) behandelt. 
Die Recensionen erhielten sich nicht lange in ih¬ 
rer ursprünglichen Reinheit, man ging öfters zu 
den ältern Handschriften zurück, und trug aus der 

editio vulg. wieder etwas in den recensirten Text 
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ein. Auch das Glossenmachen und Inte.rpoliren un¬ 
terblieb nicht; noch mehrere Veränderungen vcrati- 
lasete das Collationircn einer Abschrift mit einer 
fremden Recension. Der erste, der die Recension 
seiner Kirche mit Orig. Lesarten interpolirte, war 
Euthalius. In der Apokalypse gaben die Coramen- 
tare des Andreas und Arethas besondern Anlass zu 
Verwirrungen. — Das fünfte Hauptstück (S. 005 
_o09) enthält die Geschichte der ausserordentli¬ 
chen Veränderungen, welche in den Büchern des 
N- Test, vorgegangen sind. Dahin gehört: dass das 
N. Test, schon im vierten Jahrli. auf Thierhäute ge¬ 
schrieben wurde, ein Material, das, fester als das 
Papier bis ins 11. Jahrli. gebraucht wurde, wo man 
baumwollen-cotton-Papier zu brauchen anfing; Kal¬ 
ligraphen schrieben das N.'Test. mit Uncialschrift, 
und diese hat sich bey den Büchern des N. Test, 
länger erhalten, als bey andern Schriften; die Worte 
wurden lange nicht von einander getrennt, und 
die Interpunctionszeichen spät erst eingeführt; frü¬ 
her wurden an einzelnen Stellen nach den Anwei¬ 
sungen der Kirchenväter Interpunctionszeichen bey- 
gefügt. Wie Euthalius die Paulin. und kathol. 
Briefe, und die Apostelgescli. K*rä erixovg eintheilte, 
wird hierauf vom Verf. durch eine Probe gezeigt. 
Nach diesem Beyspiel wurden mehrere stichome- 
trische Handschriften verfertigt; die waren 
wohl nichts anders als cn^oi. Da nur in den Hand¬ 
schriften der Evangg. erwähnt werden, so 
wirft Hr. H. die Frage auf: eb vielleicht Eutha- 
iius die Evangg. nicht stichometrisch bearbeitet, 
and ein Anderer, der diese Einteilung vorgenom- 
aien, die Stichen genannt habe. Wenn die 
stichometrische Schreibart aufgehört habe, wissen 
wir nicht; wie sie aufgehört hat und die Idee zu 
einer ordentlichem Interpunktion entstanden sey, 
wird aus dem Cod. Cyprius s. Colbert. (bey Wet¬ 
stein K) entwickelt. Er geht sodann zu den Ac¬ 
centen (die älter sind als die Interpunction), den 
Auf - und Unterschriften (die letztem hatten bis 
in die Mitte des 5. Jahrhunderts keine bestimmte 
Form, und erhielten sie durch Euthalius), die Eiu- 
theilung in Leseabsclinitte, ArXovg, Verse. 
Das sechste Hauptstück S. 229 — 257 handelt von 
den Manuscripten. Die Veränderungen welche m 
den Umgebungen des Textes und seinem Aeussern 
corgenommen worden, werden als eben so viele 
Merkmale, nach denen man das Alter der Hand¬ 
schriften bestimmen kann, angenommen, und diese 
darnach in drey Classen; solche, welche der Sti- 
chometrie vorangehen, stichometrische und solche, 
die nach erloschener Stichometrie geschrieben sind, 
«nngetheilt. Beschrieben werden aus der ersten 
Classe cod. A (Alex.), B (Vat. 1209), C (Paris, 
Ephraem. rescriptus), aus der zweyten D (Cantabr.), 
E (Laud.), ferner D und E (Clarom. u. Sangerm.) 
in den Paulin. Briefen, H (Coisl.), und als Ab¬ 
schriften stichometrischer codd., G (Boern.) und 
p ( Augiensis), und endlich noch Code!., die mit 
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Unciallettern nach dem Aufhöien der Stichometrie 
(also nach dein achten Jahrhundert) geschrieben, 
und die vorzüglichsten Manuscripte mit Cursivlet- 
tern. Im siebenten Hauptstück folgen S. 257_290 
die Ausgaben des Neuen Testaments. Der Herr 
Verfasser stellt zuvörderst Betrachtungen über die 
vermutlichen Ursachen an, warum man so spat 
erst den Originaltext des Neuen Testaments druckte, 
nachdem schon viele Drucke von Classikern, auch 
von griechischen und lateinischen Bibelübersetzun¬ 
gen, vorhanden waren. Von den Ausgaben selbst 
werden sehr zweckmässig ausgewählte und hin¬ 
länglich belehrende Nachrichten gegeben, die theils 
auf eigner Ansicht und Prüfung derselben, tlieil» 
auf andern ausführlichem Beschreibungen beruhen. 
Aut die vier ersten kritischen Ausgaben (die Com- 
plutische, Erasmische, Aldinische, Stephanische), 
die, wie alle erste Unternehmungen in irgend ei¬ 
nem Fache, nur mangelhafte Versuche sind, fol¬ 
gen die vielen Abdrücke einer und der andern die¬ 
ser Ausgaben, oder Zusammens®tzungen neuer aus 
zwey bis drey der angeführten. Unter den Nach- 
druckem der Erasmischen Ausgaben werden zwey 
ausgezeichnet, die Veränderungen machten, und 
Handschriften zu Rathc zogen , Simon Colinäus 
und Jacob Bogard. Die Baselsche Platersche Aus¬ 
gabe von 1543 (aus der Erasmischen und Aldini¬ 
schen zusammengesetzt), an deren Existenz Masch 
zweifelte, befindet sich nebst den übrigen Plater- 
schen in der Freyburger akademischen Bibliothek. 
Die biblische Kritik gewann durch diese Nach¬ 
drücke keinen Zuwachs, der vorliegende Apparat 
Wurde nicht einmal zu einer kritischen Ausgabe 
benutzt. Theed. Beza fing an die vorigen Ausga¬ 
ben, vornemlich des Erasmus, zu emendiren, und 
wurde Urheber des gewöhnliclieu Textes. Die El- 
zevire druckten nemlicli seine Recension in meh- 
rern niedlichen und schönen Ausgaben ab, und so 
erhielt sie überall Eingang. Durch Engländer 
(Walton, Mill) wurden zuerst mehrere Schätze für 
die biblische Kritik mitgetheilt. Von Bengel, dem 
ersten unter den Deutschen, der mit Ehre auf die¬ 
sem Felde arbeitete, wird ein Ausdruck gebraucht, 
der unter uns wenigstens nicht ebeh ehrenvoll ist: 
er brütete mehrere Jahre über dem Neuen Testa¬ 
ment des Mill. Richtig wird erinnert, dass sein 
Verdienst von ihm selbst und seinem eignen Geiste 
ausging. Er fasste die verschiedenen Erscheinun¬ 
gen des Textes richtig auf, und unterschied zwey 
tamilien desselben, gab dadurch zuerst feste Regeln 
der Kritik und ihren jetzigen Gang an. An Wet¬ 
stein wird vorzüglich vom Verfasser getadelt, dass 
er Bengels kritische Idee nicht aufgefasst und ge¬ 
würdigt habe. Von Wetsteins reichen Sammlungen 
erläuternder Stellen aus griechischen und jüdischen 
Schriftstellern denkt der Herr Verfasser etwas zu 
vortheilhaft. Sie sind oft andern nachgeschrieben. 
Aber wir stimmen gern dem Verfasser bey, wenn 
er bald darauf erinnert, er sey zuweilen von de- 
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nrn getadelt worden, die ihn’ am emsigsten aus¬ 
schrieben. Die Urtheile über die neuesten Heraus¬ 
geber des Neuen Testaments (die zweyte Maithäi’- 
■chc Ausgabe konnte der Verfasser noch so wenig, 
als die zweyte Griesbachische gebrauchen) sind mit 
sehr bescheidener Freymütbigkeit abgefasst. Das 
achte und längste Hauptstück S. 290 — 436 ist den 
Ueher Setzungen gewidmet. Wir geben nur im All¬ 
gemeinen die autgeführten Uebersetzungen und ins¬ 
besondere die dem Herrn Verfasser eignen Bemer¬ 
kungen an. Die unmittelbaren und mittelbaren 
Uebersetzungen werden, wie billig, in Ansehung 
ihres kritischen Gebrauchs unterschieden, und sie 
übrigens nach ihrem Vaterlande geordnet. S. 292. 
Syrische Uebersetzungen : die erste und älteste* 
Peschito (könnte, fragt der Verfasser, dieser Name 
nicht so "viel bedeuten, als, orthodoxe?) aus einem 
Zeitalter, wo Syrien noch nicht in Secten getheilt 
war. Herr H. glaubt, die Apokalypse sey erst im 
vierten, Jahrhundert aus den Büchern der alten sy¬ 
rischen L ebersetzung allmälig weggelassen worden 
und vorher darin befindlich gewesen, weil Ephraem, 
der kein Griechisch verstand, sich auf die Apoka¬ 
lypse bezieht, die er folglich nur aus der griechi¬ 
schen Version gekannt habe. Aber wenn diese 
Version schon kirchliche Autorität hatte, wie war 
es möglich, späterhin die Apokalypse daraus weg¬ 
zulassen ? Gegen Michaelis Behauptung, dass der 
Brief an die Hebräer ursprünglich nicht in dieser 
Uebersetzung mit ins Syrische übergetragen gewe¬ 
sen sey, erklärt sich Herr H. Die Handschrift, 
welche der Uebersetzer brauchte, gehörte keiner 
Becension an. Aus verschiedenen Umständen wird 
•s wahrscheinlich, dass diese Uebersetzung bereits 
in der letzten Hälfte des zvveyten Jahrhunderts ab¬ 
gefasst (oder gar schon vorhanden gewesen sey) _ 
Die philoxenische Uebersetzung S. 515. Des Thomas 
von Charkel Revision und Vergleichung derselben 

Handschritten des Antomanerklosters zu Alexan¬ 
drien wird vornemlich erläutert. Aus der Ueber- 
sicht der Lesarten der Thiloxenischen UebersetzunPr 
folgert Hr. H., dass sie weder den Text der ägyp¬ 

tischen noch der konstantinopolitanischen Recen¬ 
sion ausdrücke, wohl aber eine Gefährtin einer 
dritten Familie von Handschriften sey. Doch weil 
er sich auf die von andern excerpirten Varianten 
hat verlassen müssen und nicht selbst Vergleichun¬ 
gen anstellen konnte, führt er diese Bemerkungen 
nicht weiter aus. Von den zwey oder drey Hand¬ 
schriften, die Thomas collationirte, hatte eine ge¬ 
wiss den altern ägyptischen Text, die andern ge¬ 
hörten wenigstens zur ägyptischen Recension. — 
S. 325. Palästinisch-syrische Uebersetzung, nur aus 
einem einzigen Manuscripte bekannt gemacht durch 
Hrn. U. Adler. Ihr griechischer Text scheint zu¬ 
weilen aus verschiedenen Denkmalen gemischt ge¬ 
wesen zu seyn. — Persische Uebersetzung nur 
der Evangelien, deren Quelle die Peschito ist, 

5.329, ~ Armenische Uebersetzung (S. 33$), die 
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nach ihrem Ursprünge zulurllieilen einen sehr zu¬ 
sammengesetzten Text ausdriieken muss. Iro Gan¬ 
zen hält sie sich an die ägyptische Recension, hat 
aber auch Lesarten eines vor den Recensionen her¬ 
gehenden Textes. Der Text aber der Uebersetzung 
selbst ist in spätem Zeiten verändert worden. — 
Aegyptische Uebersetzungen S. 339. Man las das 
Neue Testament schon im vierten Jahrhundert in 
einer ägyptischen Uebersetzung, da die Kenntnis» 
der griechischen Sprache in Aegypten sehr abge* 
nomraen hatte. Die jetzt vorhandene Uebersetzung 
in der niederägyptischen oder memphitischen Mund¬ 
art ist aus dem recensirten Texte geflossen, die 
oberägyptische oder sahidische hat den Text der 
noivy) ev-hoeit; befolgt; von der dritten im ammoni- 
sehen Dialekte sind zu wenige Fragmente be¬ 
kannt. — Aethiopische Uebersetzung S. 349. Sic 
ist im Dialekt von Axum abgefasst, und nicht au» 
dem arabischen Text genommen, wie die Sage der 
Abyssinier von der Uebersetzung des Aba Salarna 
erzählt. Bey den Evangelisten scheinen Handschrif¬ 
ten verschiedener Recensionen gebraucht zu seyn. — 
Arabische Uebersetzungen S. 354» insbesondere die 
aus dem Syrischen gemachte, von der Apostelge¬ 
schichte, den paulinischen und katholischen Brie¬ 
fen. Herr H. vermuthet, dass nie eine arabische 
Uebersetzung der Evangelien aus dem syrischen 
Texte vorhanden gewesen sey. — Arabische Ue¬ 
bersetzung aus dem Koptischen. Der Herr Ver¬ 
fasser beschreibt vornemlich die in einer Hand¬ 
schrift auf Cottonpapier (Vatic. cod. copt. arab. 
N. 9. jetzt in Paris), welche die vier Evangelien 
enthält, und die er zu untersuchen Gelegenheit 
gehabt hat. — In den Evangelien ist diese Version 
vom Erpenischen Texte nicht wesentlich verschie¬ 
den. Aber die Briefe Pauli sind nach einer eignen 
und von der bisher bekannten verschiedenen Ueber¬ 
setzung. Hr. H. theilt aus der schönen koptisch- 
arabischen Handschrift der Nationalbibliothek N. 17. 
(die von der vorher erwähnten verschieden ist) di« 
Uebersetzung des Briefs an Philemon mit, die er 
abschriftlich von einem Freunde erhielt. Er hat 
auch noch weitere Forschungen über diese arabi¬ 
schen Uebersetzungen angestellt , deren Resultat« 
folgende sind : Die arabischen Evangelien der Sy¬ 
rer und der Kopten sind nicht aus der syrischen 
oder koptischen Uebersetzung, sondern aus dem 
griechischen Urtext gemacht; sie wurden von den 
Syrern und Kopten als Kirchenübersetzung ange¬ 
nommen, und der syrischen und koptischen Ver¬ 
sion angepasst; die Umschaffung der arabischen 
Evangelien nach der Peschito scheint unter dem 
Patriarch Johann gegen die Mitte des siebenten 
Jahrhunderts gemacht zu seyn, den arabisch-kopti¬ 
schen Text bearbeitete vielleicht Nesiulaman, des¬ 
sen Verdienste in der Unterschrift des Leidner Co¬ 
dex erwähnt werden; diese ältern Evangelien sind 
nicht aus Handschriften der ägyptischen oder He- 
sychischen Recension geflossen, aber aus palästini- 
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schein oder auch Keiistantinopolitamschen Manu- 
scripten; die Handschriften der arabischen Ueber- 
setzungen der Evangelien sind hernach stark eraen- 
dirt und verändert worden, und in dieser Hinsicht 
erwartet der Erpen. Text noch eine kritische Be¬ 
arbeitung nach den Manuscripten. Wir haben ei¬ 
gentlich drey Abdrücke, die unmittelbar aus Ma¬ 
nuscripten geflossen sind. Auch die übrigen bibli¬ 
schen Bücher sind unmittelbar aus dem Griechi¬ 
schen ins Arabische übersetzt (in den Polyglotten), 
aber von einem andern Uebersetzer, als der ist, 
von welchem wir die Evangelien haben ; die 
Apostelgeschichte und Briefe wurden übersetzt aus 
einem Manuscript der konstantinopolitaniseben Re- 
cension. — Lateinische Ueber Setzungen S. 38°* 
Einige Proben von den vor Hieronymus in Italien 
und Gallien vorhandenen werden gegeben. Born 
war wohl nicht der Geburtsort der ersten lateini¬ 
schen Version. 'In Afrika ist eine lateinische Ue- 
b er Setzung schon gegen Ende des zweyten Jahr¬ 
hunderts vorhanden gewesen. Hr. H. vertheidigt 
diö Lesart und den Ausdruck Itala (im Augustin). 
Diese Uebersetzungen folgten natürlich der editio 
vulgaris; sie wurden aus dem Griechischen corri- 
"irt, durch Anmerkungen und Scholien interpo- 
firt; daher war die Emendation des Hieronymus 
nö'thig. Er gebrauchte nur griechische Handschrif¬ 
ten der gewöhnlichen Ausgabe, nicht recensirte, 
doch bey bedenklichem Stellen auch Otigenische; 
nur darf man deswegen nicht mit Rentley die Re- 
censiori des Drigenes in des Hieronymus Verbes¬ 
serung auffinden wollen. So vorsichtig Hieronymus 
bev seiner Emendation verfahren war, so ei regte 
sie doch grosse Bewegungen und erst im sechsten 
Jahrhundert entschied Gregors I. Ansehen für 6ie 
(S. 391 ). Ans dem spätem Bemühen die altern 
Versionen durch Zuziehung der hieiony mischen 
Ausgabe zu corrigiren, erklärt der Herr Veriasser 
die Erscheinung von Handschriften, die einen drit¬ 
ten Text, ein Gemisch von beyden,. enthalten. 
Verbesserung durch Alcuin (8. 393)* Seine Ausgabe 
wurde im ganzen Frankenreiche cingefiihrt, und 
ihr Text hat sich, aber nicht ohne Veränderungen, 
bis auf die Tridenter Synode tortgepflanzt. Wäh¬ 
rend dieser Zeit waren auch mehrere Goirectoxia 
erschienen. Hr. H. beschreibt eines aus der Frey- 
Wger Bibliothek, so wie auch zwey Exemplar« 
der Sixtinischen Ausgabe von 1590, in deren einem 
ein Wort unbedeckt ist, das in dem andern mit 
einem Zettelchen, das eine Verbesserung enthält, 
bekleidet ist. Herr H. vermuthet, Sixtus V. habe 
selbst gegen die Meynung der Censoren manche 
Stellen rasch emendirt. Auch von der Ausgabe Gre¬ 
gors XIII. spricht Herr H. sehr freymütbig. — 
Gothische Uebersetzung, S. 406. Dass der Derrer, 
welcher die getreue Abschrift des Codex argenteus 
machte, nicht der berühmte Rechfclelircr zu Frey- 
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bürg! gewesen scy, versichert Hr. H. nach eignen 
-Untersuchungen. Bey Widerlegung der Behauptung 
-von Einigen dass es eine fränkische Uebersetzung 
.sey, ur,d Verteidigung der gewöhnlichen Meynung 
vom gothischen Ursprünge derselben, verweilt der 
Verfasser verhältnissmässig zu lange. Hrn. Pred. 
Zähn’s Ausgabe des Ulphilas konnte ihm noch nicht 
bekannt seyn. Dass der Uebersetzer ein Exemplar 
der konstantinopolitaniseben Recensiön vor Augen 
gehabt habe, wird auch hier bewiesen. Da die 
Uebersetzung wörtlich ist, so kann man den ech¬ 
ten konstantinopr litanischen Text daraus erkennen. 
Denn man hat nur das ahzusondern, was aus der 
lateinischen Uebersetzung hinzugekommen ist. — 
Den Schluss macht .8. 434 die slavische Uebcr- 
setzung, die erst in der Mitte des neunten Jahr¬ 
hunderts von zwey ursprünglichen Griechen aus 
Handschriften der Lucianischen oder konstantinopo- 
liianischen Recensiön gemacht ist. Dass sie vor¬ 
züglich dem Cod. L und D beyfalle, wie Dobrows- 
ky behauptete, leugnet H&rr H. Auch auf ihre 
Abänderung batte die lateinische Uebersetzung und 
deren Gebrauch Einfluss. — Aus den bisherigen 
Darstellungen werden im neunten und letzten Haupt¬ 
stück die3t-s Bandes S. 437 ss. die Grundsätze der 
Kritik entwickelt. Die allgemeinem sind : der 
Text ist der wahre, welcher in den ältesten Zeiten 
in allen Handschriften einstimmig gelesen wurde; 
die Bücher der Koiyjjt inlocti; und die Rceensiönen 
verschiedener Länder zusammen gehen den ältesten 
und einstimmigen Text zu erkennen. Sodann wer¬ 
den die kritischen Grundsätze zur Herstellung der 
Recensionen, und dann die aufgestellt, nach welchen 
die drey Recens. und die vorhandenen Monumente 
der zs/»} tMhoei;, wo sie uneinig sind, ausgeglichen 
und die Lesarten ausgewählt werden sollen. Auch 
hier folgt der Verfasser nicht blos fremden Auto¬ 
ritäten, sondern eignen Beobachtungen und Erfah¬ 
rungen. Er bemerkt unter andern , Hesychius be¬ 
günstige meist die kürzere, Lucian die längere 
Lesart; die Recensionen behaupten bey weitem das 
Uebergewicht über die Denkmale der y.otvy cv-boct;; 
beym Gebrauch aller dieser Hülfsmittel muss uns 
ein genaues Studium des Schriftstellers und seiner 
Manier leiten. 

Nun dürfen wir wohl kaum erst erinnern 
(— das zweyte , was wir anzugeben hatten —), 
für welche Leser dicss Werk bestimmt sey. Mau 
sieht selbst, es ist kein Lehrbuch für Anfänger, 
sondern ein Handbuch, aus welchem der schon 
mit der Geschichte und Kritik der Bibel bekannte 
Leser sich mehr und gründlich belehren kann, und 
in welchem auch der Forscher manches Neue und 
Prüfungswerthe findet. 

( Vom zweyten Dattde nächstens.) 
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Sam. Thom. Sommer ring, Icones organorum hu- 

manorum gustue et vocis. Francofurti ad Moe- 

nura, ap. Varrentrapp et Wenner, 1808. Fol. VIII. 

u. 12 S. Mit 2 ausgeführten und 2 liniirten Ku¬ 

pfertafeln. (4 Thlr. 18 gr.) 

Auch in diesem Werbe drückt «ich deutlich der 

ästhetische, ordnende, immer nach der höchsten 
Vollendung strebende Sinn des Verfassers aus. Je¬ 
dem der beyden hier dargestellten Organe ist eine 
eigene Tafel gewidmet, und der Erklärung einer 
jed en Tafel geht ein kurzer Vorbericht voraus. 
Wie der Verf. immer sehr sorgfältig in der Wahl 
der zu seinen Untersuchungen zu benutzenden Ge¬ 
genstände ist, so hat er auch zu der ersten Tafel 
die Abbildungen von zwey besonders wohlgebilde- 
ten Zungen aus jungen zwanzigjährigen Personen 
genommen und in 9 Figuren das Wesentlichste des 
Geschmacksorganes dargestellt. Die beyden ersten 
Figuren geben die Ansicht der Form der Zunge 
von der Rückenfläche und von der Seite betrach¬ 
tet in natürlicher Grösse und mit den verschieden 
geformten Nervenpapiilen, deren der Vf. vier Glas¬ 
ten annimmt, indem er Papilias conicas, fungiror- 
mes, conoideas und minimas oder filiformes unter¬ 
scheidet. Das Foramen coecum hält der Verf. blos 
für eine der darüber herabhängenden Uvula ent¬ 
sprechende und dieselbe aufnehmende Vertiefung. 
Die folgende Figur stellt an der unteren Fläche 
derselben Zunge die Verbreitung der Zweige der 
Arteria ranina auf das Allervollkommenste vor. Die 
Hauptfigur der Tafel enthält die sämmtlichen Ner¬ 
ven der Zunge, deren Zweige an dem Originale 
mit der grössten Sorgfalt und Genauigkeit ausgear¬ 
beitet worden waren. Bey der Erklärung dieser 
Figur wird bemerkt, dass ausser den Muskeln de» 
Auges und denen, der Gehörknöchelchen kein Mus¬ 
kel des menschlichen Körpers mit einem so be- 

Zweyter Band. 

trächtlichen Nerven versehen werde, als der sey, 
den der Genioglossua^ und Lingualis proprius vom 
Nervus hypoglossus erhalten. Die übrigen Figuren 
versinnlichen die eigentliche Structur der unter ei¬ 
ner fünf und zwanzigmaligen Vergrösserung ge¬ 
zeichneten Nervenpapiilen und ausseidem noch die 
netzartige Verbreitung der Arterien in den Furchen 
der Zunge. Aus diesen Figuren wird nicht nur 
die eigentliche Form der verschiedenen Classen von 
Nervenpapiilen deutlich, sondern auch die ver¬ 
schiedene Form der Gefässverbreitungen und die 
merkwürdigen Endigungen der Arterien an den 
Nervenpapiilen. Vorzüglich schön sind in zwey 
Figuren die sonst so genannten Papillae vallatae, 
welche der Verf. conicas nennt, mit ihren Umge¬ 
bungen und den darin angebrachten Poris mucipa- 
ris ausgedrückt. Durch den Aufschluss, welchen 
diese Figuren über den Bau der Nervenwarzchen 
der Zunge und ihrer Arterien geben, hat sich der 
Verf., dem wir so viele wichtige Bereicherungen 
der Anatomie und Physiologie verdanken , aufs Neue 
höchst verdient um die Zergliederungskunde ge¬ 
macht. Ueberhaupt ist auf dieser Tafel die Form 
der Zunge und ihrer Papillen, Nerven und Ge- 
fässe weit trefflicher und vollständiger als in allen 
anderen ähnlichen früheren Versuchen der Vorgän¬ 
ger dargestellt, wo bey der Verf. durch die ausneh¬ 
mende Kunst des Hrn. Koeck im Zeichnen, und 
des Hrn. Blaschke im Kupferstechen auf eine sel¬ 
tene Weise unterstützt worden ist. In Rücksicht 
auf die Lage der Zunge und die Theile, mit denen 
eie zunächst in Verbindung steht, bezieht sich der 
Verf. auf seine Abbildungen vom Geruchsorgane. 

So sehr dem würdigen Verf. für seine Bemü¬ 
hungen der lebhafteste Dank gezollt werden muss, 
so fühlt 6ich doch Recens. gedrungen zu gestehen, 
dass seine Freude beym Anblick der so eben ange¬ 
zeigten Tafel dadurch etwas getrübt worden ist, 
dass er den Mund und die Lippen nicht abgebil¬ 
det fand, und dass der Verf. nicht auch Rücksicht 
auf die Venen der Zunge genommen hat. Die 
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meisterhafte Behandlung, in der Darstellung der 
äusseren: Theile des Auges und Ohres musste nach 
ähnlichen Darstellungen vom Munde lüstern ma¬ 
chen.. Wenn Rec. sich an des Verls, schonen Ab¬ 
bildungen von den Augenliedern, ihren Gelassen, 
ihren Nerven und ihrer ganzen Structur weidet, 
so macht es ihn traurig, hier einem ähnlichen so 
sehnlich erwarteten Genüsse entsagen zu müssen, 
den ausser Sommer ring Niemand geben kann, und 
der auch in der Folge wahrscheinlich, nie wird 
gegeben Werden können. 

Selbst bey der zvyeyten für das Stimmorgan: 
bestimmten Tafel kann Rec. seine Begehrlichkeit 
nicht verlaugnen, weil er glaubt, dass> sie das 
grössere Publicum mit ihm theilen werde, Frey- 
lieh haben wir von den Nerven und Gefässen so¬ 
wohl als den Muskeln des Kehlkopfes und seinen 
Häuten Abbildungen, die zum Theil recht gut 
sind, aber doch fürwahr keine, wie sie uns Söm- 
merring hätte geben können,, und nicht gegeben:, 
hat. ’• * 

Uebrigens verweisst der Verf. liier wieder auf 
seine Abbildungen vom Geruchorgane, wo der Kehl¬ 
kopf in seiner Verbindung mit dem Kopfe und 
Halse za sehen seyn soll. Die vorliegende Tafel 
besteht aus $.1 Figuren, die theils die Knorpel des 
Kehlkopfes in ihrer Verbindung durch Bänder, 
theils eine Hälfte eines zerschnittenen Kehlkopfes-, 
theils die einzelnen Knorpel* des Kehlkopfes von 
verschiedenen Seiten vorstellen. Alle Gegenstände 
sind in* natürlicher Grösse und nach einem muster¬ 
haften Originale abgebildet. Die Cartilagines San- 
torinranas nennt der Verf. CartilWgmes* teretes; die 
Cartilagines- Wrisbergianas: Cartilagines cuneifor- 
mes» Letztere sind hier zuerst abgebildet.. Der 
Verf. erklärt sich nicht besonders darüber, ob er 
diese Knorpel für beständig ansieht. Rec.. hat eine 
grosse Anzahl von Kehlköpfen zergliedert, um diese- 
Knorpel zu finden, es ist ihm aber nur zweymal* 
gelungen,, sie> zu sehen, weshalb er sich berechti¬ 
get glaubt, sie unter die unbeständigen Theile zäh¬ 
len zu dürfen. 

Auch die Zeichnungen zu dieser Tafel 6ind 
von. jKoeck: die treffliche und unverbesserliche Aus¬ 
arbeitung mit dem Stichel aber hat Herr Rücker 
übernommen.. 

r Ä D A G O G I K.. , 
Ameisenbüchleiu, oder Anweisung zw einer vernünf- 

tigert Erziehung c&r Erzieher. Von G. G. Salz- 

mann.. Schnepf$nthal, in der'Buchhandlung der 

Erziehungsanstalt, 1Q&6. 8* XII. tr. cgo S, * 

Mit allen unsenr auch noch so’ vollkommnen 
Systemen der Pädagogik werden wir nichts aus- 
richten, -wenn wir-nicht auch: Mittel und Wege 

finden, diejenigen Individuen, von denen wir die 
Anwendung derselben, erwarten, geschickt dazu zu 
machen. Wir meynen die Grundsätze der Erzie¬ 
hung noch so gründlich zu dociren, unsre Jünger 
schwatzen no-ch so weise und gelehrt davon, und 
gehen hin und macheu es schlimmer, wie zuvor. 
Da es aber jetzt am wenigsten an der Zeit seyn 
dürfte, sich bey kostspieligen und weitaussehen¬ 
den Planen und Vorschlägen aufzuhalten, so neh¬ 
men wir die vorliegende Schrift, die diesem Man¬ 
gel auf einem andern leichtern Wege so viel mög¬ 
lich abzuhelfen. sucht, mit Dank zur Hand. Der 
ehrwürdige Vf. sagt von seinem Plane mit Recht, 
er habe den Vorzug, dass er einfach sey, wenig 
Geld koste, gleich nach Lesung; des Buchs von al¬ 
len, die dafür Sinn haben, ausgeführt werden 
könne, und Erzieher bilden werde, die nicht blos 
von der Erziehung sprechen und schreiben, son¬ 
dern wirklich, erziehen können. , Er begreift diesen 
seinen ganzen Plan in den drey Worten: Erziehe 
dich selbst. — An den künftigen Erzieher selbst 
Wendet er sich also, und so wie die Bildung un¬ 
serer Zöglinge nur so weit gelingen kann, als wir 
sie aus dem eignen Innern desselben hervorgehen 
zu lassen wissen, so> wird die Bildung der Erzie¬ 
her wohl gleichfalls am leichtesten und sichersten 
von ihnen selbst ausgehen, Freylich glaubt jeder 
Student, der von der Akademie kömmt, hauptsäch¬ 
lich’ wemr er nicht ohne Kenntnisse in den für 
die Jugend gehörigen Wissenschaften ist. und noch 
wohl gar einige Vorlesungen oder Schriften über 
Erziehung benutzt bat, alle nöthigen Fähigkeiten 
zum Hauslehrer za besitzen; doch sieht der Red¬ 
liche, je länger er diess Geschäft treibt, desto mehr 
seinen Irrthum ein, und bereuet ihn dann ott am 
Ende dieser Laufbahn zu spät, wenn er wahr¬ 
nimmt, wie wenig er mit dem besten Willen aus¬ 
gerichtet habe. Am angelegentlichsten muss alßo 
für den angehenden Erzieher gesorgt werden, des¬ 
halb scheint der Verf. auch diesen hauptsächlich 
und eigentlich nur in Hinsicht der Elementarerzie¬ 
hung ( vom -ty. Jahre an) im Auge zu haben. Wer 
richtig anzulangen versteht, den wird jeder Tag 
mit neuen Erfahrungen und tiefem Einsichten be¬ 
reichern, Auch muss einem solchen dann nach 
und nach die Auswahl und Benutzung der besten 
pädagogischen Schriften und Hülfsmittel immer 
leichter und heilsamer werden. * Wer- hingegen 
gleich Anfangs nur die ganze Masse derselben vor 
sich sieht , kann auch darin nur im Finstern 
umhertappen, und so in dumpfer Verwirrung seine 
Arbeit angreifen, — Wie längt es denn nun der 
Verf. an, der! Erzieher auf den Weg der Selbster¬ 
ziehung zu leiten? Man''muss wohl bey Bildung 
der Erzieher hauptsächlich drey Stücke berücksich¬ 
tigen. Dass eir neulich erstlich sein künftiges Ge¬ 
schäft unter dem gehörigen Gesichtspuncte anse¬ 
ben, ferner das eigentliche Wesen desselben genau 
kennen lerne, und endlich sich die dazu erlorder- 
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liehen Vollkommenheiten .und G-esehikjichkeiten er¬ 
werbe. In .dem vorliegenden Werke kann zur 
Festsetzung des gehörigen Gesichtspuncts für den 
Erzieher ausser der sogenannten Dedication, wel¬ 
che Achtung und Liebe für die Erziehung einilösst, 
der erste Abschnitt dienen. Hr. S. legt darin der 
nen, die sich der Erziehung widmen wollen, ein 
Symbol um vor, wie man denen, die das Christen¬ 
thum annehmen, ein Symbolr.m vorzulegen pflegte. 
Dieses lautet: „Von allen Fehlern und Untugenden 
seiner Zöglinge ■ muss der Erzieher den Grund in 
sich selbst suchen.“ So kurz diess ist, so wahr 
und treffend druckt es .doch die Ansicht aus, mit 
welcher dem Erzieher seine Bemühungen einzig 
glücken können. Er erhält hierdurch eine nie ver¬ 
siegende Hülfsquelle, die ihm stets bereit bleibt — 
in sich selbst, womit es ihm möglich wird, selbst 
unter ungünstigen Umständen viel zu wirken; da 
er hingegen ohne dieselbe auch die glücklichste 
Lage nicht zu benutzen wissen wird. Ein jeder, 
der sich praktisch mit der Erziehung beschäftigt, 
wird das Gewicht desselben fühlen, und wohl uem 
Kinde, dessen Erzieher von dieser Ansicht aus¬ 
geht. — Die weitere Ausführung dieses Symbo- 
lum ist trefflich und lehrreich, und gibt dein Bu¬ 
che allein schon einen besondern Werth, du Erfah¬ 

rung und Theilnahme daraus sprechen. 

ln dem folgenden Abschnitte: „Was ist Erzie¬ 
hung?“ muss es dem Vf. der ganzen Anlage nach 
weniger an einer logisch genau begränzten Defini¬ 
tion, als daran gelegen seyn, den Leser mit dem 
Wesen seines Geschäfts bekannt zu machen, ihm 
den wahren Geist desselben einzuhauchen. W ir 
wollen cs deshalb minder rügen, dass in dem aul- 
gestellten Begriff: „Erziehung ist Entwickelung und 
Uebung der jugendlichen Kräfte“ — Entwickelung 
■und Uebung zusamrnenstehen, und schon gleich 
von Kräften die R«de ist. Aber wir müssen fürch¬ 
ten, dass dem künftigen Erzieher weder durch 
diese Erklärung, noch durch die weitere Ausein¬ 
andersetzung derselben das Wesen und der Geist 
der Erziehung anschaulich gemacht werden dürf¬ 
ten. Dem ganzen Abschnitt fehlt es an Klarheit 
und Bestimmtheit. So heisst es S. 3i; »»das Kind 
empfange alle seine Kräfte durch die Erzeugung,“ 
S. 52 „sie seyen aber nur noch Vermögen, und ent¬ 
wickelten sieh mit dem Fortgange der Zeit in ei¬ 
ner bestimmten Ordnung.“ Dagegen S. 30 „Man 
dürfe keine Kräfte zu entwickeln suchen, bis sic 
wirklich da wären, (?) und diejenigen, aus wel¬ 
chen sic hervorzugehen pflegten, hinlängliche Le- 
bung bekommen hätten.“ So richtig auch im 
Grunde die Vorstellungen des Verfs. hierüber seyn 
mögen, so liegt diess alles doch zu verworren und 
in zu unbestimmten Ausdrücken unter einander. 
Und gerade hier kommt es vorzüglich auf Klarheit 
und Bestimmtheit an, weil von hieraus alles Ue- 
brige erhellt und bestimmt werden, und der Erzie¬ 

le hiehcr ja stets als zur Quelle und zum Funda¬ 
mente alles Besondern zunicksehen muss. Auch 
sollte der „Zweck der Erziehung genauer angegeben 
seyn, als es S. 77 geschieht, wo es heisst: Er¬ 
zieht man das Kind zum Menschen, so werden alle 
seine Kräfte entwickelt und geübt; erzieht man cs 
aber für ein gewisses Geschäft etc.“ Ist denn auch 
wirklich die Entwickelung aller Kräfte alleih der 
Zweck der Erziehung? Soll der Mensch nicht schon 
von Kindheit auf seinem wahren, hohem Ziele ent¬ 
gegengeführt, und selbst die Entwickelung seiner 
Kräfte darnach geleitet werden? So oft man sich 
auch in diesem Ziel vergriffen hat , so dürfen wir es 
darum doch nun nicht sogar ganz aus den Augen las¬ 
sen. — Ein Hauptvorfbei] für den Privaterzieher ist 

<es übrigens, dass er sich so ganz auf seinen Zögling 
einlassen, ihn genau kennen lernen und ihn gerade 
seiner Individualität gemäss dem Ziele naher fuhren 
kann. Die Erforschung und Berücksichtigung der 
besondern Natur seiner Zöglinge, die jedem Erzie¬ 
her obliegt, sollte deshalb dem Privaterzieher hier 
besonders ans Herz gelegt, und ihm der Weg dazu 
gezeigt werden. 'Was der Verf. S. Go etc. in einer 
andern Hinsicht hieher gehöriges sa^t, reicht nicht 
hin. — Mit diesem Abschnitte hängt der folgende: 
„Was muss ein Erzieher lernen ?“ zusammen. Hier¬ 
in ist aber nicht von den Sprachen, Wissenschaften 
und Künsten, die der Erzieher erlernen und verste¬ 
hen soll, die Rede, sondern vielmehr davon, wie 
er sich überhaupt als Erzieher zu nehmen habe, um 
seinen Platz würdig auszufüllen und heilsam zu wir¬ 
ken. Die Aufschrift Würde daher richtiger heissen: 
.„Was hat ein Erzieher zu thun?“ und jene Ueber- 
schrift passte besser für den letzten Abschnitt. Hier 
wird das Geschäft des Erziehers nun mehr im Einzel¬ 
nen angegeben, die wenigen Bemerkungen dessen 
aber, was der Erzieher dazu lernen mus3, ständen 
besser bey. den übrigen Regeln für die Bildung des 
Erziehers in der letzten Abtheilung. Des Verfs. An¬ 
weisung zum Unterrichten geht, “wie billig, von 
dem Hauptzwecke des Unterrichts aus : die Kräfte 
des Kindes zu üben, — dringt deshalb in allen Stü¬ 
cken auf Anschaulichkeit und Selbstständigkeit (deru 
eignen Triebe des Kindes gemäss), empfiehlt dazu 
Gegenstände der Natur und Kunst, und muntert zur 
Beschäftigung der Hände auf. Der Vortrag ist sehr 
fasslich, überzeugend und wirklich anleitend. Doch 
darf Rec. es nicht verschweigen, dass er in manchen 
Stücken anderer Meynung ist, wenn gleich die Dar¬ 
legung seiner abweichenden Ansichten zu weit füh¬ 
ren würde. Hauptsächlich kann Rec. in Behand¬ 
lung der Naturgeschichte dem Verf. (ungeachtet er 
vieler guten Bemerkungen desselben hierüber rühmlich 
gedenken muss) nicht ganz beypflichten. Denn die 
Tendenz jedes Unterrichts muss doch wohl vorzüg¬ 
lich auf das innere Leben , auf das hinter dem Aeüs- 
sern. Anschaulichen liegende Unsichtbare, der Quelle 
alles Sichtbaren gehen, damit dem Zöglinge zum 
Ahnden, Ergreifen und Schauen selbst dessen, was 
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wir eigentlich nie lehren können, durch unsern Un¬ 
terricht die Bahn geöffnet werden. Ist nicht zu fürch¬ 
ten, dass die nach des Verfs. Anleitung unterrichte¬ 
ten Zöglinge beym Bemerken und Benennen des Aeus- 
sern stehen bleiben möchten? Mangelhaft ist auch, 
was in Hinsicht des Sprachunterrichts gesagt wird, 
und manche andre Gegenstände sind ganz übergan¬ 
gen, von denen es dadurch das Ansehen gewinnt, als 
gehörten sie gar nicht liieher. Zwar entschuldigt 
sich Hr. S. (S. 145) damit, dass er nur von der Er¬ 
ziehung der Erzieher handle, aber um so viel mehr 
wäre wenigstens auch eine kurze Hindeutung auf 
den Umfang und die Methode des übrigen Unterrichts 
zu wünschen* damit der Erzieher, nach unsrer obi¬ 
gen Forderung, auch an ihnen das Wesentliche sei¬ 
nes Berufs kennen lernte. Und sind denn diese Ge¬ 
genstände als Sprachen, mathematische Anschauun¬ 
gen, Arithmetik, Geometrie, Zeichnen, Schreiben, 
die ebenfalls schon für den Elementarunterricht gehö¬ 
ren, etwa weniger Kräfte-Entwickelnd, oder ist bey 
denselben die Verwechslung der blossen Kenntniss 
mit der Methode, sie zu lehren, nicht eben so häufig 
und schädlich. — Auch kann Ree. hauptsächlich in 
Hinsicht auf die alten Sprachen mit dem Verf. darin 
nicht übereinstimmen, dass beyru Sprachunterricht 
anfänglich gar keine Grammatik getrieben werden 
«oll. Seichtigkeit und Unwissenheit wird meistens 
die Folge davon seyn, wenn der Lehrer nicht wenig¬ 
stens ganz besondere Geschicklichkeit besitzt, seine 
Zöglinge die Grammatik sich selbst construiren zu 
lassen. Zudem scheint es uns nicht nötbig, dass der 
Schüler bey Erlernung der Paradigmen, wovon vor¬ 
erst hauptsächlich nur die Rede seyn kann, schon Be¬ 
deutung jeder Biegungsform ganz klar einsehe. Diese 
Einsicht kann und wird sich erst nach und nach in 
ihm entwickeln, und ihm dann desto einleuchten¬ 
der und heilsamer werden, wenn er das Mechani¬ 
sche schon völlig in seiner Gewalt bat. Will man 
dann aber den Zögling mit der Bestimmung der Fle¬ 
xionen näher bekannt machen, so vernachlässige man 
dabey die zweckmässige Benutzung der Mutterspra¬ 
che nicht, der er am meisten'mächtig ist, gehe lang¬ 
sam und beachte Pestalozzis und Tillichs Vorschläge. 
— Es ist vortrefflich, dass Hr. S. die ganze morali¬ 
sche Bildung auf die Erweckung des eignen Strebens, 
gut zu seyn, gründet. Auch sind die angegebenen 
Mittel empfehlungswerth ; aber sind sie auch hinrei¬ 
chend V wird die widerstehende Sinnlichkeit dieses 
eigne Streben nur aufkommen, und gar unter allen 
Umständen wirksam bleiben lassen , wenn der Erzie¬ 
her dem Zöglinge nicht mit helfender Hand zur Seite 
steht, die Gewalt der Sinne durch Leitung der ein- 
fiiessenden Umgebungen und durch Gewöhnung zu 
schwächen, und denselben, wo es Noth thut, auch 
durch Gehorsam zu lenken ? Die Erzeugung des Ge¬ 
horsams ist aber gewiss nicht eo leicht, als der Verf. 
S. i()6 annimmt; und die Gewöhnung zum Guten 
ist eine herrliche Sache, die in der Folge als ein gu- 
Ki' Boden das Aufkeimen und Gedeihen jeder Tu* 
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gend befördert. Ueberhaupt jst von dem Verf. hier 
auf das blosse Ueberzcugen zu viel Vertrauen gesetzt, 
wogegen er doch sonst selbst so nachdrücklich gere¬ 
det hat. Für den Religionsunterricht verweiset Hr. 
S. den Leser auf seinen: Heinrich Gottschalk. — 
Der letzte Abschnitt: „Plan zur Erziehung der Er¬ 
zieher,“ — entspricht unsrer dritten obigen Forde¬ 
rung für die Bildung der Erzieher, so wie die hey- 
den eben berührten Abtheilungen zusammen auf die 
zweyte Forderung zu beziehen sind. Hier leitet der 
Verf. den künftigen Erzieher nun endlich auf den 
Weg der Selbstbildung für sein Geschäft, und zwar 
nach mehreren einzelnen Ueherschriften, als sey gc~ 
sund, sey immer heiterlerne mit Kindern sprechen 
und umgehen u. s. w. Möchte jeder junge Erzieher 
die trefflichen Rathschläge des Verfs. lesen und be¬ 
herzigen ! Hinzugefügt und auf gleiche Weise behan¬ 
delt wünschten wir vorzüglich noch diese zwey 
Puncte: 1. Lerne die Natur und Entwickelungsweise 
des Menschen; besonders des Kindes genauer ken¬ 
nen; 2. belebe in dir die echte Liebe zu allem 
Menschlichen, vor allem zu der so liebenswürdigen 
Kindheit und dadurch zugleich zu deinemÄeruf. —• 
Das Erzählen muss aber wohl nicht blos zur Unter¬ 
haltung, sondern im Gegensätze der Beschäftigung 
mit Natur- und Kunstprodukten nebst andern Hülfs- 
mitteln zur Erweckung des Hohem und eigentlich 
Menschlichen im Menschen schon von früh auf be¬ 
nutzt werden, wovon Hr. S. uns ja selbst so gut» 
Beyspiele in andern Schriften gegeben hat. — Ange¬ 
hängt ist eine passende Anwendung des: non ex quo- 
vis ligno fit Mercurius. — Schliesslich fügen wir 
nur noch hinzu, dass wir mit unsern eingestreuten 
Bemerkungen keinesweges eine grössere Ausführ¬ 
lichkeit dieser Schrift verlangen wollten, da wir hin¬ 
gegen dem Verf. die mit seiner Deutlichkeit und Po¬ 
pularität verbundene Kürze als ein besonderes Ver¬ 
dienst anrechnen müssen; sondern dass wir nur auf¬ 
merksam darauf zu machen Avünschten, wie leicht 
sich bey diesem nützlichen Werkff die etwa mögli¬ 
chen Ausstellungen heben, und demselben noch mehr 
Einheit, Bestimmtheit und Vollständigkeit geben 
Hesse, Hauptsächlich aber wünschten wir, dass die 
sehr guten speciellen Regeln mitunter etwas mehr 
von allgemeinen Ansichten ausgehen, und in densel¬ 
ben Zusammenhängen möchten. 

BIBELN U N D E. 

Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. 

Zweyter Theil. Von D. Joh. Leonh. Bug. Tü¬ 

bingen. 1803. 442 S. 

Dieser Band, bey dessen Anzeige wir uns kürzer 
fassen können, enthält die 6pecielle Einleitung in die 
einzelnen Schriften in folgenden Hauptstückeu: I. 
S. 1 —213 die historischen Bücher des N. Test. Bey 
den Evangelien geht der Hr. Verf. von der verschie- 
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denen Ordnung aus, in welcher die vier Evangeli- freyundso, dass er manches anders ordnet, weil ei¬ 
sten theils in den ältesten Denkmälern aufgestellt die natürliche Folge der Begebenheiten zur Richt¬ 
sind, theils von den Kirchenvätern aufgeführt wer- schnür für die Anlage seiner Geschichte machte, und 
den. Aus Matth. 23, 35. und 24, 15. schliesst er, nach chronolog. Gründen die Thataachen vertheilte. 
dassMatth. kurz vor der Zerstörung Jerusalems, als die Er hat nicht den Matthäus ausgeschrieben , ist nicht 
Römer schon Galiläa inBeeitz hatten, und im Begriff Epitonaator desselben, hat vielmehr die Geschichts¬ 

waren, in Judäa einzudringen, geschrieben habe, um erzählung mit mehr Genauigkeit dargestellt, und die 
zu zeigen, dass der Messias, dessen Erwartung die Skizze des Matth, zur ausführlichen Geschichte ge- 
Hartnäckigkeit der Juden unterstützte, schon da gc- macht, bisweilen aber auch die Erzählung des Matth, 
wesen, dass es Jesus von Nazareth sey. Die ganze mit Beybehaltung seiner Worte zusammengezogein 
Behauptung eines hebräischen Ev. Matthäi, sagt Matthäus ist historischeDeduction (derMessiaswürde 
der Verf., beruht auf der Aussage der Judenchristen Jesu), Marcus Geschichte; jener zog oft die didakti- 
(von denen er zwey von einander unterschiedene sehe, dieser immer die historische Ordnung vor. 
Hauptstämme, Naziräer und Ebioniten, annimmt, Lucas (S. 96) schrieb zunächst für einen gewissen 
deren jeder sein eignes hebr. Evang. hatte, (das k«t« Theophilus, von welchem sich eher erweisen lasset, 
MjctS*<0v genannt m ird) und aus dieser Quelle erhielt was er nicht gewesen , als was er gewesen ist, und 
Papiaa, dem andere folgen, seine Nachricht. Nun eröffnet es nach Art der Griechen und Römer mit ei¬ 
war allerdings ein hebr. Evangelium (der Naziräer) nem Prolog, mit dessen Erklärung sich Hr. II. S. 99 
schon in den Tagen der Apostel oder bald nach ih- —105 beschäftigt, um zu zeigen, dass er sich nicht 
rem Tode geschrieben worden, aber von unserm als Uebersetzer eines hebr. Buchs, sondern als selbst- 
Matth. so verschieden, dass man die Identität beyder ständigen Geschichtschreiber ankündige. Er trifft 
Schriften nicht annehmen kann. Nach Hieron. war mit Matthäus nur in Stellen überein, die Markus 
das Evang. der Nazoräer und der Ebioniten eines und Übergangen hatte, sonst hält er sich näher an Mar- 
dasselbe, der hier zuverlässigere Epiplianius unter- kUs. Hier kömmt der Verf. noch einmal zurück auf 
scheidet beyde. Da man in Palästina ausser der Lan- die Hypothese hebräischer Urschriften und griech. 
dessprache auch Griechisch verstand (was mit meh- Uebersetzungcn, und sucht auf eine leichtere Art 
rern Gründen dargethan wird, wobey auch die ein- die Uebereinstimmungen sowohl als die Abweichun¬ 
ander entgegen stehenden Ausdrücke, Juden und gen der drey Evangelisten zu erklären, und stellt in 
Hellenen, Hebräer und Hellenisten, erläutert sind), Ansehung des Lukas die Muthmassung auf, S.viiQ, 
80 konnte Matthäus eben sowohl Hebräisch als Grie- dass ein Geschichtstheil desselben frühzeitig durch 
chisch schreiben, das Evang. aber, welches nach den ein Homoeoteleuton ausgefallen sey. Nur bisweilen 
Zeugnissen aus den ersten Zeiten des Christ, den bereichert Lukas eine Erzählung mit neuen Umstän- 
Matthäus zum Verfasser hatte, war ursprünglich den, und berichtigt seine Vorgänger, ohne ihnen zu 
griechisch geschrieben, was noch durch andere Grün- widersprechen. Hr. H. widerlegt hierauf S. 125 die 
de unterstützt wird (inzwischen ist zu wenig auf Griesbach. Hypothese, Markus* habe seine Schrift 
das, was für den hebr. Urtext und eine spätere Ue- aus den Evv. des Matth, und Lukas zusammengesetzt, 
bersetzung mit Uebersetzcrfehlcrn beygebracht wor- Und S. 127 die Vogel’sche, Lukas sey der erste unter 
den ist, Rücksicht genommen). Das Evang. des den Evangelisten. Bey dem Johannes, (S. 135^ über 
Marcus (S. 43), der nähere Belehrungen von Petrus dessen Ev. die Aussagen der Alten so sehr zweifelhaft 
erhalten hatte, gerichtet an Leser, die mit Palästina sind, geht Hr. H. vornemlich in den Bau und die 
und jüdischen Sitten wenig bekannt waren, ist, nach Einrichtung des Buchs zurück, um dadurch den 
dem Vf., in Rom ausgearbeitet, und nach dem Tode Mangel unangefoebtner Urkunden zu ersetzen. Dia 
Petii und 1 auli bekannt gemacht woiden. In Anse- ganze Anlage seines Buchs liihrt darauf, dass seine 
lmng der grossen und wörtlichen Uebercinstimmung Endabsicbt gewesen sey zu zeigen, Jesus sey der 
des Matth, und Marcus stellt der Verf. der Annahme Gottessohn und Messias; Gegner waren alle" die, 
einer gemeinschaftl. hebräischen Urquelle (S. 55)» welche diesen Salz leugneten,' ,k.it was immer für 
wie schon ehemals, fünf Gründe entgegen. Da man Nebenvorstellungen es geschehen seyn mag. Darun¬ 
neuerlich eine frühzeitig gemachte griechischeUebcr- ter führt der Verf. den Cerinthus, die Nieolaiten und 
Setzung des hebr. Urevang. als Quelle angegeben hat, die Johannisjünger auf. Daraus, dass Johannes raan- 
so führt Hr. H. (S. 61. 4-) nicht nur der Herren Marsh che beweisende Tbatsachen übergangen hat, wird, 
und Eichhorn Vorstellungen prüfend auf, sondern wie aus einigen andern Umständen, gefolgert, er 
zeigt auch ihre Schwierigkeiten überhaupt, wozu Vo- habe die früher vorhandenen Erzählungen seiner Vor¬ 
gels Ablidl. in Gablers theoJ. Journ. benutzt ist. Mat- ganger genannt, und auf sie Rücksicht genommen, 
thäus der Augenzeuge bedurfte keiner frühem Le- Er hat auch einigen Erzählungen eine Vollendung ge- 
bensbeschreibung als Quelle für seine Erzählungen; geben, die sie in den vorhergehenden drey Evv. noch 
die histor. Anzeigen von einem Urevang., die man nicht hatten. Diese zeigen uns Je6um meist in Ga¬ 
gefunden zu haben glaubt, sind alle sehr unsicher; liläa, Johannes vorzüglich in Judäa und dessen 
die alte Behauptung ist viel sicherer: Matthäus ist Hauptstadt. Bey Job. findet rnan auch andere chro- 
Origmal, Marcus hat nach Matthäus gearbeitet, aber nologische Abschnitte. Die Nachricht in der Synopse, 



welche dem At1 iana*kss zug- sehr i cb en wird, Johan¬ 
nas foabe das Evangelium zu Pathaiö.s ini Exviium 
eesclirieben, und sein Fr-ennd Gajus es Ephesus 
herauso-egeben, findet Hr. H. wahrscheinlich, und 
benutzt sie zur ,nähern, hier eingeschalteten .Unter¬ 
suchung über die Briefe Johannis S. a.63 — x77» die 
alle in eben diesem seinem Exilium geschrieben seyn 
sollen, und von welchen der erste als Zueignungs¬ 
und Begleitungsschreiben des Evangeliums ungesehen 
wird (nur scheint dem Rec. die Sprache des Evan- 
aeliums und des ersten Briefs ein verschiedenes Alter 
des Verfs zu verrathen). Hr. H. folgert daraus, dass 
Johannes auch das Evangelium im ersten Jalire des 
Nerva (in seinem S^ten Lebensjahre), .als er schon 
Hoffnung zur Rückkehr hatte, herausgegeben habe. 
Ein Anhang vertheidigt noch einige bestrittene 
Stücke in den Werken der Evangelien, ziemlich die 

zwey ersten Capitel des Matthäus S. 179 x92» die 
Stelle Marc. 16, 9. bis Ende S. 192 —iy6, und Job. 
c. 21. S. 196 — 200 (die beyden letzten \ erse in die¬ 
ser Stelle scheint doch auch Hr. H. aufzugeben). 
Bev der Apostelgeschichte (S. 201 )< untersucht der 
Hr. Verf. vorzüglich ihre Chronologie (S. 205), und 
entwirft eine chronologische Tabelle der Geschichte 
des Apostels Paulus bis auf die römische Gefangen¬ 
schaft, ohne auf manche neuere Streitigkeiten (z. B. 
über Gal. 2, 1.) Rücksicht zu nehmen. - 1L&, 215 
_r,rrA Schriften des Apostels Paulus. Die Charak 
t-ristik desselben ist .ehr gut gefasst. Die Stelle im 
Dionysius Longinus, worin Paulus erwähnt w 11rd, 
and deren Aechtheit man bezweifelt hat, vertheidigt 
Hr H S. 219 ff’- Seine eigne Verbesserung der vor¬ 
hergehenden Worte ist verunglückt. Ohne sich über 
das Eigenthümliche in Pauli Lehrbegnt oder die Mit¬ 
telteil, durch welche er die Hauptsätze einer ge¬ 
meinsamen Lehre in Verbindung brachte, zu ver¬ 
breiten, bemerkt er nur den eignen Eindruck, den 
die Idee einer Univcrsalreligion auf Paulus Geist ge- 
macht hatte. Die Briefe stellt er in folgende Ord¬ 
nung: Erster Brief an die I hessalomcher (im vier¬ 
zehnten Jahr des Kaisers Claudius); zweyter Brief 
an dieselben (im Anfang des ersten Jahrs Neios), 
Brief an Titus (zweytes Jahr des Nero); Brief an 
die Galater (erst nach dem zweyten Besuche ge¬ 
schrieben); erster Brief an die Korinihier (im Anfang 
des vierten JahrsNVvo’s); zweyterBriet an dieselben ; 
erster Brief an Timotheus (zwischen dem ersten und 
xwevten Brief an die Korinihier geschrieben bey 
diesem Brief beantwortet Hr. H. auch die Schleier- 
macher’sche Kritik, aber wohl zu kurz); Brief an 
die Römer (in der Mitte des fünften Jahrs Nero’s ge¬ 
schrieben); Brief an die Epheser (den auch der Vf. 
für einen eneyklischen Brief hält, dem nur in der 
folge der Name eines Briefs an die Epheser, wegen 
des Ansehens der Stadt Ephesus gegeben worden 
sf v) ■ Brief an die Kolosser (der Brief an die Laodi- 
.eer’ welcher darin erwähnt wird, ist auch nach 
Hm' H. derselbe mit unserm Brief an die Epheser); 
Brief)'an Philemon ; zweyter Brief an Timotheus 

(nach Hrn. II’s. Urtheil auch aus der ersten römi¬ 
schen Gefangenschaft Pauli — der Verf. schaltet hier 
eine Untersuchung von den Irrlebrern, gegen welche 
die Jiriete au die Epheser, Kolosser und Timotheus 
gerichtet sind, ein, die seine von Vorurtheilen freye 
Geschichtsforschung bewährt; er leitet sie nerolich 
von der Philosophie des Zeitalters her, die unter 
den Juden wie unter den Heiden Anhänger fand, 
und auch dem Cbristenthurne angepasst wurde) ; 
Brief an die Philipper (wahrscheinlich der letzte, in 
Rom verfasste); Brief an die Hebräer (Judenchristen 
in Palästina — dessen Umschrift nicht hebräisch, son¬ 
dern griechisch, dessen Verfasser Paulus ist— diess 
sucht der Hr. Verf. ausführlicher zu beweisen, und 
zwar vornemlich aus innern Gründen, um dadurch 
die historischen Zweifel im voraus zu entkräften — 
über manche innere Gegengründe scheint er doch et¬ 
was zu schnell hinzugleiten, wie über den von der 
Sprache hergenommenen). III. S. 334 — 4.03. Die 
katholischen Briefe. Der Hr. Verf. glaubt, dass die¬ 
ser technische Ausdruck zuerst gebraucht worden 
sey von einer Sammlung, welche die didaktischen 
Schreiben der Apostel, Paulus ausgenommen, ins¬ 
gesamt (xa-SoEv.uü) in sich begrif. Er vertheidigt so¬ 
dann den zweyten und dritten Brief Johannis noch 
insbesondere, da er schon vorher von dem Inhalt 
und der Veranlassung dieser Briefe gehandelt hat. 
Eben so nimmt sich der Hr. Verf. auch der übrigen 
bestrittenen Briefe an. In Ansehung des Jakobus, 
Verfassers des Briefs, tritt Hr. H. im Ganzen genom¬ 
men Hrn. D. Gabler bey. Die Art aber, wie er den 
gegen die Identität des Bruders Jesu und des Apostels 
aus Job. 7, 5. hergenommenen Einwurf beantwortet, 
ist nicht befriedigend. Eben so finden wir es mehr 
sinnreich ausgedacht, als annehmlich, er habe sich 
nicht aScXcpof, sondern boi).ot; rav y.vfcv genannt, weil 
Jesus nun über alles erhaben war, und Jakob sich 
also 2;abtX<po; hätte nennen müssen. Uebrigens glaubt 
Hr. H., der Brief sey im Todesjahr des Jakob von 
Jerusalem, Sohns des Alphäus, d. i. im zehnten Jahr 
des Nero, bald nach dem Brief an die Hebräer ge¬ 
schrieben. Der erste Brief Petri kann, nach Hrn. H., 
nicht vor dem zwölften Jahr des Nero geschrieben 
seyn, und folglich Jakobus ihn nicht vor Augen ge¬ 
habt haben. Aus' der Vergleichung des zweyten 
Briefs Petri mit dem des Judas erweiset Hr. H. die 
Originalität Juda, Petrus hatte seinen Brief vor Au¬ 
gen und benutzte ihn. Silvestre de Sacy’s Bruch¬ 
stücke aus dem Buche Henoch waren , wie es 
scheint, dem Verf. unbekannt geblieben. IV. (Es 
fehlt aber die Aufschrift: viertes Hauptstück). S. 404 
— 442. The Apokalypse des Johannes. Nachdem der 
Verf. die verschiedenen Schicksale und Beurtheilun- 
gen dieses Buches in der altern christlichen Kirche 
erzählt hat, bringt er das Ganze desselben in eine 
Uebersicht, und behandelt sodann die Efklärungs- 
arten, indem er selbst der von Grotius angegebenen 
und von andern mehr entwickelten Idee folgt, die 
drey Slädte Jerusalem, Rom und das neue Jerusalem 
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als Bilder verwandtet* Ideen (Judenthum, Heiden- 
thum , Cliristenthum) ansieht, und'eineir wohl-über¬ 
dachten und künstlich ausgeführten Plan: im Ganzen 
findet,, ohne deswegen das Jluch für ein Drama zu hal¬ 
ten. Er glaubt,, dass Johannes diese Schrift unter 
Domitian auegearbeitet habe, und deutet dahin die 
zehn Hörner oder Könige’ (bis auf Titus), so wie 
die sieben Hörner auf die sieben königlichen Hügel. 
Die dieser Behauptung entgegenstehenden Schwie¬ 
rigkeiten sind nicht beseitiget. 

■ V 

Auch in diesem Bande wird also der forschende 
und geübtere Leser manche neue Untersuchungen 
oder Benutzungen früherer Angaben antreffen, aber 
allerdings auch Mehreres als im ersten Bande vermis¬ 
sen. Es ist hier nicht überall auf grössere oder klei¬ 
nere kritische und historische Schriften, besonders 
auf Zweifel wegen einzelner Bücher des Neuen Te¬ 
staments und Angaben der Kirchenväter Rücksicht 
genommen, wenn sie gleich der Ausarbeitung dieses 
1 heils vorgingen. Eine umständlichere Prüfung eig¬ 
ner Ansichten des Verfassers wird man hier nicht er¬ 
warten. Seine Unpartheylichkeit und Humanität im’ 
Prüfen und Bestreiten verdient vornemlich gerühmt 
und nachgeahmt zu "werden. 

P R E D I G TEN. 

Predigten von M.. Christian Karl Gottfried Zeisr 

Prediger zu Somsdorf, und Mitgliede der Societät christ¬ 

licher Liebe und Wissenschaften,. Erste Sammlung- 

Dresden, bey Walther. 1807. 146 S. 8« 

Recensent erhielt diese Predigten zur Anzeige’ 
an dem nemlichen Tage, wo er in dem Ostermess¬ 
verzeichnisse unter den noch zu erwartenden Schrif¬ 
ten auch ein Museum für Homiletik und andre Theile 
der Amtsführung angekündigt fand, auf dessen Titel 
der Verf. dieser Predigten als Mitherausgeber genannt 
ist. Dadurch ward denn seine Aufmerksamkeit in 
einem vorzüglichen Grade rege, und er nahm diese 
Predigten mit der gewiss nicht unveranlassten Er¬ 
wartung in die Hand, in ihnen und durch sie die 
Voraussetzungen bestätigt zu finden,, zu welchen 
eine Ankündigung, wie jene, das Publicum aller¬ 
dings berechtigte. — Und in der That geben die 
zehn Predigten dieser Sammlungr über die gewöhn¬ 
lichen Penkopen gehalten, einen Beweis, dass Hr. 
Zeis bey seinen Predigten wahrscheinlich den Bey- 
iall seines Auditoriums besitzen möge.. Sie kündi¬ 
gen gewöhnlich wichtige, anziehende Materien an; 
sie empkhlcn 6ich durch eine natürliche, fassliche, 
symmetrische Anlage; sie sind in einem fliessen- 
den, blühenden, vollem Style geschrieben , und 
durchgängig in ihren einzelnen Theilen aus dem 
xexte he^geleitet, so wie sie überhaupt von sorg¬ 
fältiger Benutzung der Bibel zeugen;— alles Eigen¬ 

schaften, bey denen sich auf die Befriedigung des 
grossem Theiles der Zuhörer ziemlich sicher rech¬ 
nen lässt. — Weniger günstig dürfte indess, nach 
Recensentens unmassgeblichena Dafürhalten, der sach¬ 
verständige Kenner über diese Vorfrage urtheilen; 
er wird ihnen jene Eigenschaften grösstentheil's zu¬ 
gestehen, und doch behaupten r dass diese Predigten 
nichts weniger als musterhaft zu nennen geyn 
dürften; Es ist sonderbar, aber gegründet, dass 
der fast durchgängige Mangel an richtiger Argu¬ 
mentation und treffender Exposition alle die Vor¬ 
züge,. welche von Seiten der Invention und Dispo¬ 
sition zu finden seyn möchten, mehr als aufwiegt. 
Die Behauptungen, welche in den Theilen dieser 
Vorträge zur Bestätigung des Hauptsatzes erwiesen 
werden sollen, werden grösstentheils nur am Epde 
der Abtheilung wiederholt, wie sie am Anfang auf¬ 
gestellt waren, und man hat vergeblich auf Ent¬ 
wickelung. und Begründung gewartet.- Man könnte 
dies» vielleicht als Wirkung der Furcht vor zu 
grosser Weitläufigkeit anschen. Denn in dies# 
müsste der Verfasser unausbleiblich verfallen , wenn 
er die , freylich wesentlichere Erklärung und Be¬ 
weisführung mit der nemlichen Ausführlichkeit 
behandeln wollte, mit welcher er den zu erörtern¬ 
den Satz jedesmal mit dem Texte in Verbindung 
bringt.. Diese- Dcd'uction und Illustration nimmt 
bey weitem in den mebrsten Predigten nahe an 
zwey Drittbeile des ganzen Vortrags hinweg. — 
Es ist unmöglich, diese Anklage hier mit den nö« 
thigen Beweisen zui belegen;; allein’ Recensent ist 
überzeugt,, dass jeder Leser in dieselbige mit ihm 
einstimmen muss.- ■— Allein auch da, wo diese 
Verhältnissmässigkeit nicht eingetreten ist, fehlt es 
doch nicht minder an der unerlässlichen Tüchtig¬ 
keit der Gedankenfolge und Klarheit der Beweis¬ 
führung ,. welche das erste und hauptsächlichste 
Requisit guter und erbaulicher Kanzelvorfräge ist. 
Unglücklicherweise ist dieser Mangel gleich iw der 
ersten Predigt:: von dem Vertrauen auf die göttliche 
Hülfe in dem Augenblicken der Angst — recht auf¬ 
fallend sichtbar. — Es soll ein lebendiges, tliäti- 
ges, anhaltendes, bescheidenes Vertrauen seyn..— 
Zu einem klaren Begriffe von dem , was ein 
lebendiges Vertrauen scy, und warum es ein sol¬ 
ches seyn müsse, kömmt es gar nicht; — ein in 
allen Nothfallen sich zeigendes hat der Verfasser 
wahrscheinlich bezeichnen wollen. Am allerwenig¬ 
sten aber wird diese Absicht aus dem Schlüsse der 
Abtheilung klar, wo er spricht: ja lebendig muss 
unser Vertrauen seyn ; dann der Glaube ist eine 
gewisse Zuversicht etc. und selig sind die nicht 
sehen etc. Die Thätigkeit des Vertrauens be¬ 
schreibt der Verfasser nur in dem einen Satze: 
„das Aeusserste muss gewagt, auch die entfernteste 
Hülfe aufgesucht, auch der letzte Strahl der Hoff¬ 
nung muss aufgefasst werden.“ Denn der darauf 
zur Erweiterung folgende Satz verliert sich offen¬ 
bar schon in einen andern Gedanken, der nichts 
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weniger als die nähere Bestimmung der geforder¬ 
ten Thätigkeit enthält —• vielmehr Empfehlung der 
Ansdauer bey Vereitelungen und der Erhebung über 
Erdenhoffnungen. Und dem Begriffe der Thätig¬ 
keit ganz fremd sind die Bibelstellen, in welche 
auch dieser Theil ausgeht. — Die Bescheidenheit 

bey dem Vertrauen findet er einzig in der Verzicht¬ 
leistung auf Wunderhülfe; — deren Gegentheil ge¬ 
rade die seltenste Art von Unbescheidenheit ist. — 
Als Wirkungen dieses Vertrauens gibt er an , es 
sey in sich selbst süss , es werde oft das Mittel 
unerwarteter Befreyung, errege die Aufmerksam¬ 
keit auf den Gang des Schicksals , und erwecke 
den Eifer, seinen frommen Sinn auch andern mit- 
zulheilen. Recensent fragt nur diess eine : da 
das Vertrauen in sich selbst süss ist , wie kann 
das eine Wirkung desselben seyn ? — Und was 
hat der Verfasser eigentlich bewiesen? Nichts an¬ 
ders, als dass nichts süsser sey, als das Bewusst- 
seyn erfüllter Pflicht. Dieselbige Verirrung vom 
Ziele will Recensent, um nicht durch Einzelnhei- 
ten zu weitläufig zu werden, nur noch von eini¬ 
gen Stellen bemerken, z. B. No. 4- Wo die Un- 
vergänglichkeit des Reiches Jesu Christi (zur nä¬ 
hern Erklärung dieses vieldeutigen Ausdrucks, ist 
nichts hinzugeiiigt) daraus bewiesen werden 60II, 
dass es keine Grenzen kenne; auf der ganzei> Erde 
gibt es Christen, es hat ihrer schon und wird ih¬ 
rer noch Millionen geben ; also ist es unvergäng¬ 
lich. — Noch unvollkommener ist der Beweis aus 
dem Zwecke dieses Reichs. — In No. 5. wird der 
Steg des Christenthum über die Leidenschaften 
durch den Brust seiner Gesetze, gerühmt ; — 
aber wie es diesen Sieg erringe — davon kein 
Wort. — In No. 8- soll das Abendmahl dargestellt 
werden, als Stärkung des Glaubens, und als Un¬ 
terpfand der Vergebung der Sünden, — um zur 
willigen und würdigen Foyer desselben zu ermun¬ 
tern; aber umsonst erwartet man zu hören, wie 

das Abendmahl diess sey. — In No. 9. werden 
frohe Blicke in das Grab Jesu gethan. Der erste 
Blick zeigt: Jesus ward .begraben, darum will 
auch ich das Grab nicht scheuen. Als Amplifica- 
tion folgt nun eine vollständige Erzählung' des 
Herganges bey dem Begräbnisse Jesu, und nun der 
Schluss , so will denn auch ich nicht vor dem 
Grabe erschrecken. In No. 10. sind frohe Blicke 
in das Leben des Auferstandenen. Der erste ent¬ 

N e u e Auflage. 

Kompendium der deutschen Geschieht* verfertigt von Ko.nrad 

Männert, Hofradi und Prof, der Gesell, zu Landskut. 

Z.u eyte vermehrte und verbesserte Auflage. Nürnberg und 

Altdorf, bey Monath und Kussler. lßog. Q, XVb und 

288 s- ( 1 Tblr. ) 

Bev diesem Lehrbuch«, dessen wohl überdachter und 

deckt: Jesus hake sich alles dessen erinnert, was er 
vor seinem. Tode gewesen war; auch wir bleiben 
also einst dieselben. (Welch ein Schluss?) Allein 
man lese die Exposition: „Obgleich Cleophas und 
sein Gefährte nach unserm Evangelio den Mann, 
welcher sich zu ihnen auf dem Wege nach Emma- 
hus gesellte , für einen Fremdling hielten und 
nicht erkannten, so war es doch ihr alter bewähr¬ 
ter Freund, den sie jetzt in ihrer Mitte hatten, 
so war doch bloss ihre Betrübniss, ihr Harm, den 
sie jetzt durch einen Gang in die fr eye Natur lin¬ 
dern wollten, Schuld, dass sie weder seine Sprache 
noch seine Gestalt für die an ihrem Herrn ge¬ 
wohnte fanden. Erst da sie ihn am Tische das 
Brod brechen, ihn danken sahen, erst da wurden 
ihre Augen geöffnet, erst da nahmen sie den Zu¬ 
sammenhang seiner Reden mit seinen Geschichten 
und mit seinen Behauptungen vor dem Tode wahr. 
So werden auch wir uns an das erinnern, was 
wir hier waren und dieselben bleiben etc.“ Das, 
glaubt der Verfasser, sey Beweis, Jesus habe sich 
seines vorherigen Thuns genau erinnert. — Diess 
Verlieren des Fadens zeigt sich auch bisweilen in 
einzelnen Sätzen; so da6S der Nachsatz etwas sehr 
Unerwartetes bringt. S. 4°* z. B.: Die ersten Chri¬ 
sten fanden mit den Klugen und Vorsichtigen in 
der schnellsten Flucht das Mittel ihrer Befreyung, 
und sahen in Kurzem die Verheissung ihres Mei¬ 
sters bestätigt: sorget nicht, wie ihr euch verant¬ 
worten sollet, denn ich will euch Mund und 
Weisheit geben. S. 98 in dem Satze: ‘Kaum hatte 
Maria ihn bis zu den Jahren des Knabens erzo¬ 
gen — in Verwunderung gerietb. 

Recensent hat aufrichtig die Vorzüge und Män¬ 
gel dieser Predigten angegeben, um dem Verfasser 
auf die Anforderungen aufmerksam zu machen, 
welche das homiletische Publicum an die folgen¬ 
den Sammlungen, und an seine Bey trage zum an¬ 
gekündigten Museum machen möchte, und zwei¬ 
felt nicht daran, dass sie der Verfasser selbst für 
gegründet anerkennen, und mithin die Andeutung 
derselben nicht für etwas halten werde, was sie 
durchaus nicht hat seyn sollen. Denn es müsste 
ihm selbst leid thun, wenn beyde, die da lehren 
und die da gelehrt werden sollen , unbefriedigt 
unter seiner Kanzel und aus seinem Museum hin- 
weggehen dürften. 

gut ausgeführter Plan schon bekannt ist, haben wir nur 

zu bemerken, dass der Hr. Verf. die Ausstellungen an der 

ersten Ausgabe benutzt, und mehrere Angaben, mit den 

Jahrzahlen, eingeschaltet, noch einige Schriften nachgewie¬ 

sen, einiges auch berichtigt, und dag sechste Buch mit einem 

vierter Capitel, die Auflösung der deutschen Reichsverfas- 

sung und den rheinischen Bund, mit den Folgen bis zutu 

Tilsiter Frieden enthaltend, vermehrt hat. Grössere Ver¬ 

mehrungen verstattete wohl dsr Plan des Lehrbuch# nickt. 
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Mineralogische Studien über die Gebirge am Nieder- 

rhein. Nach der Handschrift eines Privatisirenden 

herausgegeben von Johann Jakob Ivöggerath, 

Mitglieds der Herzogi. Societät für die gesammte Mine¬ 

ralogie in Jena. Frankfurt a. M., boy Hermann. 

i8f>8* 276 S. 8- 

Das« diess -wirklich «ehr mühsam angestellte ünd 

fortgeführte Studien sind, ja, deren Genauigkeit 
in den Angaben und Betrachtungen der kleinsten 
Partikeln und Puncte jetles Fossils, der unmerklich¬ 
sten, der Loupe kaum erreichbaren Nüancen, mit 
unter fast in einen allzumikrologischen Gang gera- 
then ist, kann gar nicht geleugnet werden. Recens. 
kann es nicht verheelen, dass er sich beym Durch¬ 
lesen gegenwärtigen Buches die Stelle einer Beur¬ 
teilung aus dem zweyten Stück des 93»ten Bandes 
der allgemeinen deutschen Bibliothek wieder ins Ge¬ 
dächtnis gerufen fand, wo es dem treflichen, ver¬ 
dienstvollen Mineralogen Nose, in der Recension sei¬ 
ner Orographischen Briefe über das Siebengebürge 
ans Herz gelegt wurde, künftig nur da, und in so 
weit, in das Einzelne solcher Beschreibungen und 
Vergleichungen einzugehen, wo, und so weit es 
die °unumgängliche Nothwendigkeit erforderte, und 
wo man aus den Schlussfolgen diese Nothwendigkeit 
bald einsähe. Uebertreibungen hierin würden ein¬ 
stens von unser» Nachkommen aus demselben Ge- 
sichrspuncte beurtheilt werden, wie dermalen die 
meisten Mineralogen jene Schriftsteller beurtheilten, 
welche über Streifen, Falten, Warzen und Puncte 
dieses oder jenes Conchyls den Leser zu lange un¬ 
terhielten, Dass Rec. dieser Reminiscenz nicht ent¬ 
gehen konnte, war um so natürlicher, wenn er öf¬ 
ter auf Stellen der Art traf, wie folgende: (S. 177 f.) 
,,Eine dunkelblaulich - graue Gebirgsart vom Niklas¬ 
berge bey Laach, mit Spuren von aschgrauen Ver¬ 
schlackungen, führt, nebst vielem Sanidin, einige 

Zweyter Rand. 

undeutliche quarzähnliche Körnchen, (Spinellan ?) 
sehr wenigen, ganz kleinen Erigon und einzelne 
gelbe (Spinellin—) Pünktchen: weit häufiger aber 
ein hellblaues krystallisches. Dieses gehet oft über 
nach dem Innern zu, mit deutlichem oder ver¬ 
wischtem Grenzen, in eine milchweisse, fast un¬ 
durchsichtige Substanz , mit ebenem Bruch. — 
Sie könnte theils für Feldspath, theils für Chalce- 
don gehalten werden. — Ein zeisiggrünes Körn¬ 
chen, das an einer Seite ins Gelbe spielt, an der 
andern ins Blaue, findet sich nur einmal zwischen 
einigen Sanidin - Täfelchen ; “ — etc. wenn er auf 
mehrere solcher Stellen stiess., wo zugleich in 
einer etwas kostbaren, auch öfters ohne Noth gra- 
cisirenden Sprache, geredet wird; wie z. B. S. 24. 
„Sanidin, — einer Synopsis über dieses, nach 

(««vis), tabula(,)asser, benannte, Fossil ge¬ 
bührt hier die nächste Stelle. --Es liefert in 
den Formen seines Pyrotyps eine Art von regula¬ 
tivem Pyrometer für die Hephästologie überhaupt, 
u. s. f.“ S. 35. „im Phiegotechnischen vor dem 
Löthrohre etc.“ S. 39. „Nach dem Sanidin, und 
gewöhnlich unzertrennlich mit ihm verbunden, 
zeigt «ich der Erigon in den Rheingebirgen und 
deren Exuvien , am häufigsten. “ — S. 66. „ fxla- 
mentöse Verglasungen;“ S. 70. „die Hyalurgie der 
Natur;“ S. 83- der Kanon der Diagnostik des Pyro¬ 
typs. S. 83- Die manniclifaltigen Colorirungen und 
hygrotypischen Verlarvungen, nebst der durchgän¬ 
gigen Kleinheit, öftern Einzelnheit und gewöhn¬ 
lich kryptischen Lage etc. — S. iß7 f. Ein eignes, 
sogar psychologisches Interesse , durch die That- 
sache, dass die Dialektik über das Typische des 
Basalts besonders, W'elche in Italiens Schoosse em¬ 
pfangen ward, sich zuerst von diesen beyden Ge- 
birgsstrichen aus so mächtig verbreiteten über Frank¬ 
reich, Deutschland etc. 8. 269. Die Kenntnis« der 
verschiedenen Stengel, womit die ignisirt und udirt 
gewesenen Gebirgsarten umgeprägt sind. — Die 
Stelle, S. 254 f- sey Rec. erlaubt, ganz herzusetzen, 
weil sie, wohl auch nicht ganz frey vom unnöthig 
gekünsteltem Styl, dennoch übrigens recht gut und 
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nicht ohne Ideengehalt, die Ansicht gibt, welche 
den Gang des Vortrags hier durchaus leitet. — 
„Causalverhältnisse, heisst es, können sehr verschie¬ 
den von einander seyn, und dennoch müssen sie 
wieder durch etwas zu verbinden stehen, wenn 
sie zur erforderlichen wissenschaftlichen, oder Ver¬ 
standeseinheit gebracht werden sollen. — Diess 
gescliiehet vermittelst des Bandes der Anordnung, 
wonach die Ursachen einander neben-, über - oder 
unter - zu ordnen * folglich als gleiche oder un¬ 
gleiche , und diese wieder als höhere oder 
niedere aufzustellen sind. Daraus ergibt sich bey 
ihnen ein Allgemeines und Besonderes ; also 
auch eine Eintheilung , worin das modificable 
Ursächliche die geforderte Einheit, das modificirte 
Causale die gegebene Mannichfaltigkeit andeutet, 
und wodurch die Erscheinungen m der äussern 
(physischen) Natur mit der innern (intellectuellen) 
Natur des Menschen zu steter Eintracht gedeihen. — 
Auf diesem Grunde errichtete Noee in der Samm¬ 
lung einiger Schriften S. 307 f. eine Tafel über den 
Typus der Fossilien, woraus für diese Blätter das 
Zweckdienliche genommen ist. — Der Proto- oder 
Archetyp nemlich bezieht sich auf den primitiven 
Habitus eines Fossils, gleichviel, in welche Zeit 
die Bildungsepoche desselben fallt. Er ist das Re¬ 
sultat einer allgemeinen Ursache, die allen beson- 
dern Ursachen vorhergehet, wodurch ein Fossil 
verändert werden kann. Ein solcher secundarer 
Habitus wird und heisst pyrotypisch, wenn Feuer 
oder Hitze ; bygrotypisch, wenn ein wässriges 
Agens in der Natur auf Fossilien immanent ge¬ 
wirkt, und den ursprünglichen Typus umgemodelt 
hat. — Die Begriffe des Pyrhygro - und des Hygro- 
pyrotypischen ergeben sich hieraus von selbst. Da¬ 
durch vermeidet ein Schriftsteller die Einmischung 
in Vieles, was zur Zeit noch unausgemacht oder 
streitig istr allerdings ohne Nachtheil der Scienz 
und mit Gewinn für die Humanität. — Die sanite 
Unbestimmtheit, welche bey dem Ausdruck Arche¬ 
typ über dem Chronotypisclien eines Fossils schwebt, 
lässt jede begründete Einordnung unter ältere oder 
jüngere Gebirgsformationen eben so thunlich als 
frey. — In der Beziehung, Pyrotyp, wird das so¬ 
genannte A echt- und Pseudovulkanische leise, doch 
nicht unmännlich umgangen. Man beseitiget dabey 
jeden Zwiespalt über die Ursachen oder Arten des 
Feuers, über dessen Ort, Zeit, Umfang etc. Diess 
alles bleibt vielmehr dem eigenen, gemüthlichen 
Ermessen des Lesers friedlich anheim gestellt; in¬ 
dem zugleich die Scheidewand zwischen dem che¬ 
mischen und Erdfeuer behende gelüftet wird, die 
seltsam aber verjährt ist. — Im Hygrotyp findet 
jede Art von Verwitterung und Oxydation ihren 
Baum ungestört, und dabey nimmt ein solches Ge- 
räumliches zwanglos noch Vieles auf, was eine stets 
vervollkommnete Fülle der Beobachtung an den Fos¬ 
silien darüber beybringen und einordnen kann.“ — 
Rec. gestehet gern, dass ihm manches beym aber- 

Stück. 

maligen Durchlesen dieser und ähnlicher Stellen 
weniger auffiel. Aber eben deshalb, weil es um 
so leichter andere verführen kann, mit Wohlgefallen 
in gedrechselten Styl überzugehen, und sich immer 
weiter darin zu verirren, glaubt Rec. auch seiner 
Seits nicht versäumen zu dürfen , davon abzurathen. 
Wozu eine poetische, oder eine den Kriticismus 
nachahmende Sprache in mineralogischen Schriften? 
Diess alles soll übrigens den Werth des Fleisses, 
der Genauigkeit, der dankenswerthen Beyträge, dio 
gar nicht verkannt werden dürfen, woran der Her¬ 
ausgeber nach S. 17 durch gemeinschaftliche Bearbei¬ 
tung, und nach S. 209 durch mehrere Bemerkungen 
Theil hat, keineswegs zu nahe treten. — »»Die 
Flötztrapp- Formation im Siebengebirge und in den 
benachbarten Gegenden, an beyden Ufern des Nieder¬ 
rheins, sagt die Einleitung, bestätigt den Gehalt der 
über solche Formationen bisher bekannt gewordenen 
Beobachtungen von allen Seiten. — Der Geognost 
findet dort die nemlichen subordinirten Verhältnisse 
der Lagerung und Verbreitung, des Alters und Wech¬ 
sels, der Uebergänge etc. wie anderswo: der Oro- 
gnost dieselbe Coordination in den zusammengesetz¬ 
ten Gebirgsarten ; der Oryctognost die gleiche Anord¬ 
nung, Verlbeilung und Mannichfaltigkeit der einzel¬ 
nen Fossilien, welche jener Reihe von Steinbildun¬ 
gen eigen ist. Dabey haben aber auch diese Reviere 
eine Physiognomie, wodurch sie sich theils von 
manchen andern ähnlichen Gebirgsstrichen unter¬ 
scheiden, theils mit mehrern der Art zugleich auf 
besondere Weise Übereinkommen. Davon zeugen 
der Pyrotyp, worin viele Berge und Gesteine dort 
erscheinen, und ein reiches Coalitions- System, das 
bey ihnen wahrzunehmen ist. Nach solchen Bezie¬ 
hungen sind bereits die hierlandisehen Fossilien von 
mehrern Schriftstellern aus fünf Nationen darzustel¬ 
len gesucht. Allein die manniehfaltigen Gesichts- 
puncte, welche dabey genommen die verschiedenen 
wissenschaftlichen Lagen, in denen geschrieben, und 
die ungleichen Sphären, woraus beobachtet wurde; 
diese Differenzen, verbunden mit der Richtung, 
welche die mineralogische Literatur seit einigen De- 
cennien genommen hat, verhinderten bisher eine 
klare Uebersicht des Ganzen, zu deren Erleichte¬ 
rung gegenwärtige Blätter bestimmt sind. “ Und 
hierzu tragen sie gewiss das Ihrige bey. Ausser 
einer vorausgehenden allgemeinen Uebersicht, finden 
sich die Gegenstände dieser Schrift unter folgende 
Rubriken gebracht: Ilyn, Sanidin ErigonDolo- 
mian, Bimsteine, Glasschmelz, Spinell, Spinellin, 
Spinellan , Korund, SaphirinPorricin, Opal, Tal- 
cin, Inflammabilien , gediegen Eisen, Weisstein- 
Porphyrit, Basalt als Gang, Sphaleronymisches *) 
bey der Niederrheinischen Orognosie, Theoreme , 

*) War auch hier wieder ein deutsches Wort, als z. B. 
schwankend, täuschend, oder dergleichen nicht fähig, 

einen passenden Ausdruck zu liefern ? — 
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Schema über basaltische Gebirgsarten. — Mehrere 
Versuche im Steinkohlenfeucr. wie auch Nose der¬ 
gleichen in seinen Bcyträgen zu den Vorstellungs- 
arten über vulkanische Gegenstände beschrieben hat, 
kommen hier vor. ßey nur etwas erforderlichem 
Geschieh und Bekanntschaft mit dem Steinkohlen- 
brande, heisst es S. 132 f. gewähren sie eine Menge 
Aufschlüsse, welche bey verschlossenen Gefässen, in 
verschiedener Hinsicht nicht so erreichbar wären. 
Aber es kömmt, heisst es vorher, ungemein viel an 
auf die Richtung des Luftzugs und den bewirkten 
Flammenstich, der in Momenten kräftigst entschei¬ 
det. Verschiedentlichfarbige Verschlackungen — die 
Anhängsel sind, welche die (Schiefer) Steinkohlen 
und der Lehm, womit ein solches Kohlenklein zur 
ökonomischen Feuerung in den Rheingegenden ge¬ 
mengt wird, an die geschmolzenen Fossilien ab¬ 
setzen— die man, wohl bey einiger Uebung leicht 
erkennen und absondern mag, die auch nicht tief 
(doch etwas,) eindringen; diese, und manchmal 
vielleicht mehrere, Zufälligkeiten erfordern doch ge¬ 
naue, übereilungsfreye Berücksichtigung beym Zie¬ 
hen der Resultate aus den Beobachtungen. Der 
Opal (S. 193 f.) gehört unter die Seltenheiten am 
Niederrhein. Im Sanidinitgeschiebe fand er sich 
zum Theil ziemlich häufig und deutlich, meist 
milchweiß« und durchscheinend, nur in sehr, und 
fast ganz kleinen, unbestimmt eckigen, Stücken. 
Ueber das gangmässige Verhalten des Basalts, über 
das daselbst, als Gemengtheil desselben, vorkora- 
mende gediegene Kupfer, dichte Rothkupfererz 
und Kupfergrün, und dergleichen mehreres wird 
mas S. 232 f. des Herausgebers Bemerkungen nicht 
ungern aufgestellt finden. Im zvvey und zwanzig¬ 
sten Abschnitte, mit der Aufschrift: Theoreme, wo 
sich auch die zuvor angeführte Stelle (von S. 254 

an) befindet, ist zuvörderst die Rede vom Typi¬ 
schen der Mineralien, sodann von oryktognostischcr 
Klärung (sic) vermittelst des Typischen; von der 
geognostischen Ansicht des Pyrotyps, und vom Fun¬ 
damente der Oroguose. 

Systematisch-tabellarische XJebersicht und Charak¬ 

teristik der Mineralkörper, ln oryktognostischer 

und orologisclier Hinsicht aufgestellt von C. C. 

Leonhard, K. F. Merz und Dr. J. H. Ko pp. 

Frankfurt am Mayn, bey Hermann. \$o6. gr. fol. 

58 Bogen. 

Der Standpunkt, von welchem die Verfasser 
beym Entwürfe dieser, mit viel Fleiss und Mühe, 
nutzbar ausgearbeiteten Schrift, ausgingen, sagen 
sie selbst, war, die Gesammtheit der Kennzeichen 
aller bisher bekannten Produkte der anorganischen 
Natur in einer leicht zu übersehenden Ordnung so 
darzustellen, dass dadurch der Zw'eck der Orykto- 
gnosie und Orologie, Kenntnis« der Mineralkörper 

Stück. 

im Einzelnen und Ganzen, erreicht würde. — 
Den präparativen Theil der Oryktognosie schlossen 
sie, als Propädeutik, aus, indem Werneis Kenn¬ 
zeichenlehre und Haüy’s Krystallographie hier so 
viel geleistet haben, dass sie das, was unter $.0 
vielerley Gestalten schon so oft gesagt Worden, und’ 
eben deswegen so allgemein verbreitet ist, noth- 
wendig nur hätten wiederholen müssen. Auch die 
Geburtsorte der Fossilien bemerkten sie nur bey 
den seltensten, und konnten das um so eher thun, 
als einer ihrer Mitarbeiter (Herr Assess. Leonhard) 
in seinem Handbuche der topograph. Mineralogie 
diesen Gegenstand ausführlich behandelt hat. Was 
bey dieser Gelegenheit noch über das Verhältnis« 
der Chemie zur Mineralogie gesagt wird, was sie 
jetzt noch nicht sey, aber für die Mineralogie wer¬ 
den kann und muss ; wie sie jetzt zwar noch 
nicht zum vorwaltend - leitenden Princip für die 
Fossilienkunde gewählt, aber ihr Gebiet dennoch 
auch nicht umgangen werden müsse; wie die äus- 
sern Kennzeichen vor der Hand noch die obere In¬ 
stanz bleiben, so lange chemische Analytik nur das 
eine Moment unsers Forschens, die Art und das 
Mengeverhältniss der Bestandtheile, nicht aber auch 
das andere, die aus der Verbindung jener Mischungs- 
theile hervorgehende äussere Natur des sich so dar¬ 
stellenden Fossils, erklärt; wie diese Ideen die 
Ausführung der Tabellen leiteten ; wie mehrere 
Berichtigungen der äussern Beschreibung der Gat¬ 
tungen und Arten, durch eigne sorgfältige Verglei¬ 
chung mit der Natur, dabey eintreten; wie mehr 
rere Mineralkörper, die keiner der bekannten Gat¬ 
tungen anzugehören, und charakterisirt genug zu 
seyn schienen, um als neu aufgeführt werden zu 
dürfen, das Entstehen mehrerer, bisher noch un¬ 
beschriebener, Gattungen und Arten veranlassten; 
mit dem allen, welches die Einleitung nur mit 
wenigem berührt, stimmt der in der Schrift selbst 
Stattfindende Gang, gewiss nicht ohne Beyfall des¬ 
sen, der davon Gebrauch macht, ganz überein, 
und so wenig bey einem dergleichen Unternehmen 
Mängel oder Lücken ganz zu beseitigen waren, 
um so mehr ist, bey schon so viel erreichter Nutz¬ 
barkeit, der angelegentliche Wunsch dem verdien¬ 
ten Verfasser ans Herz zu legen, dass sie sich doch 
ja durch keine, irgend wodurch aufgestellte, Ein¬ 
seitigkeit mögen irre machen lassen, ihren Plan zu 
verfolgen, nach dem Fortschreiten der Mineralogie, 
jene Lücken von Zeit zu Zeit zu ergänzen, um 
den Besitzern dieser Schrift stets eine vollständigere 
Darstellung dessen, was die Mineralogie als Natur¬ 
geschichte der einfachen und gemengten Fossilien 
aufzuzeigen hat, zu verschaffen. “ — Der erste 
Theil dieser Tabellen ist der oryktognostische. Die 
Rubriken der neben einander befindlichen Colum- 
nen sind folgende: Gattung, Farbe, Krystallform, 
übrige äussere Gestalten, Oberfläche und Glanz, 
Bruch - und abgesonderte Stücke, übrige äussere 
Kennzeichen, specifische Schwere, physische Keun- 
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reichen und chemisches Verhalten , bekannte Mi¬ 
schung, Erzeugnis und Vorkommen. — An der 
Spitze stehet wieder der Diamant, worüber in de¬ 
nen, zu Ende des Werks befindlichen, Anmerkun¬ 
gen und Zusätzen, nach der Weise, wie bey den 
Karstenschen mineralogischen Tabellen, gesagt wird, 
dass der ganze Inbegriff äusserer Charakteristik die¬ 
ses Fossils keine Translocation zuliess. Farbe, äus¬ 
sere Gestalt, Glanz, Bruch, Durchgang der Blätter, 
und vorzugsweise der hehe Grad von Härte, stell¬ 
ten den Diamant als eigne Gattung dar. Gestattete 
auch seine Kennzeichen-Suite nicht, ihn einer der, 
bis jetzt bekannten, Gattungen anzureihen, so 
stünde er isolirt in jeder Hinsicht mehr an seinem 
Platze, als wenn man ihn zu den Inflammabilien 
zählte.“ — Nach der Diamant-Ordnung folgt die 
Zirkon-Ordnung und unter der Sippschaft dieses 
Fossils ist der Zirkon, Hyazinth und Kanelstein 
begriffen. Sodann die Kiesel-Ordnung, wo zuerst 
die Sippschaft des Chrysoberylls den Topas, Chryso- 
btryll und Chrysolith ; die Sippschaft des Augits 
dem Olivin, Augit, Kokkolith und Epidot; die 
Sippschaft des Granats den Idokrase, Leuzit, Me¬ 
lanit , Granat (a. edeln , £. gemeinen Granat, 
c. Braunsteinkiesel, d. Pyrop), und den Stauro- 
lith, die Sippschaft des Spinells den Spinell, Zey- 
lonit, Saphir, Korund und Diamantspath ; die 
Sippschaft des Hartsteins den Schmirgel und Hart- 
atein in sich fasst, u. «. f. — — Wie schon aus 
dem Angeführten ein durchaus herrschendes Be¬ 
streben sichtbar wird, mehrere Berichtigung, rich¬ 
tiger« Aufstellung und Ansicht zu bewirken; so ist 
denn auch in den Anmerkungen allenthalben hin¬ 
längliche Auskunft über die Veranlassungen und 
Gründe des Verfahrens und der Aenderungen zu 
finden, wo bey einer stets fleissigen und genauen 
Hinsicht auf die wichtigsten Nachrichten und Be¬ 
obachtungen, Becensent um so weniger und selt¬ 
ner seine Zustimmung den Verfassern versagen 
konnte, welcher sich dennoch genöthiget siehet, 
hier abzubrechen , da der Umfang des Ganzen, 
wenn er mehr vom Detail herausheben wollte, 
eine allzugrosse Menge gleichinteressanter Gegen¬ 
stände darbieten würde. Die Hallith-Ordnung, 
(Borazit und Kryolith) ist die letzte in der Classe 
der Erd- und Steinarten, und dann folgen S. 42 ff- 
unter der Rubrik von Fossilien, deren. Stelle im 
Systeme noch unentschieden sey, der Allochroit, 
Antbophyllit, Baikalith, Chusit, Conit, Diaspore, 
Gadolinit, Indicolith, Limbilit, Melilith, Mica- 
phyllith, Petalith, Pictit, Semeline, Skorza, Spin- 
there und Vulpinit. In der Classe der Salze kom¬ 
men der Mascagnin und Reussin auch einstweilen 
noch Anhangsweise vor; so wie das Retinasphalt 
unter den Inflammabilien; so wie in der Classe 
der Metalle, in der Quecksilberordnung, auch der 
seltne mineralische Mohr und das, annoch proble¬ 
matische, rothe Quecksilberoxyd; in der Silber¬ 
ordnung da« kohlensaure Silber; in der Sippschaft 

des Olivenerzes, unter andern einige von Mohs 
(in seiner Beschreibung d. v. Nullschen Min. Kab.) 
bekannt gemachte, noch unbenannte Fossilien; in 
der Eisenordnung, der Meteorstein, als Anhang 
zur Gattung des gediegen - Eisens; endlich im An¬ 
hänge zur Classe der Metalle überhaupt, noch Co- 
lumbeisen, Tantalit, Yttertantal und Cent. — Der 
zweyte, der orologische, Theil, so wie er in die 
fünf Abtheilungen der Ur-, Uebergangs-, Flötz-, 
Aufgeschwemmten und Vulkanischen Gebirgsarten 
zerfällt, stellt in der ersten die Granit, Gneiss, 
Glimmerschiefer, Urthonschiefer, Weisstein, To¬ 
pasfels , Serpentin und Grünstein, Porphyr und 
Syenit-Gebirge auf. Es werden dabey zugleich 
die Urtrapparten-Lager angegeben ; und was die 
Ausführung im Detail betrifl't, sowohl die Struktur 
im Kleinen, die wesentlichen Gemengtheile |ind 
die Art ihrer Verbindung, al3 die ausserwesentli- 
chen; sodann die Struktur im Grossen, und bey 
derselben die Schichtung und Absonderung; ferner 
die Lagerung und Verbreitung, die Verhältnisse zu 
andern Gebirgsarten und das relative Alter, das 
Uebergeken, die Erzführung; die hierbey zugleich 
fortlaufende Aufführung der einzelnen Gebirgsarten 
selbst; die Beschreibungen, die Anführungen der 
Beyspiele, die topographischen, literarischen etc. 
Hinweisungen , wobey man überall viel mehr als 
blossen tabellarischen Inhalt findet; daher würde ein 
tieferes Eingehen in das Alles viel zu weit ver¬ 
leiten; und Recensent muss blos, unter der Ver¬ 
sicherung reichhaltigen Genusses, die geologischen 
Leser selbst auf diese, unter mehrern orologischen 
Schriften sich gar sehr auszeichnende, garsehr her¬ 
aushebende, schöne Darstellung, deren Bearbeitung 
nicht wenig Fleiss und Mühe gekostet haben muss, 
verweisen. Die Ausführung der Urgebirgs-Gegen¬ 
stände beträgt allein schon £3 Folio-Seiten. Von 
den übrigen Gebirgsarten, wobey denn ebenfalls 
die Uebergangstvapp - und die Flötztrappgebirge an 
gehörigen Orten eingeschaltet , also nicht, wie 
z. B.. in den Karstenschen Tabellen, in einer be- 
sondern Classe aufgestellt werden, ist das nemliche 
LTrtheil zu fällen. Die, schon erwähnten, am Ende 
des Werks befindlichen , Anmerkungen und Zu¬ 
sätze, hundert und achtzig an der Zahl, auf zwölf 
Folio-Seiten, enthalten noch eine Menge Nachrich¬ 
ten, Berichtigungen, äussere Kennzeichen und an¬ 
dre Beschreibungen, literarische Notizen, Amiih- 
rung der Gründe für dieses und jenes, in den Ta¬ 
bellen vorkommende, abändernde Verfahren, Auf¬ 
stellungen manches noch unbestimmten, zweifel¬ 
haften, weitere Aufklärung erwartenden, Gegen¬ 
standes u. s. f. — Haben die Verfasser dieses Werks 
in jeder Hinsicht den Dank des mineralogischen Pu- 
blicums sich zu versprechen; so wird es gewiss zu¬ 
gleich dessen angelegentlicher Wunsch seyn, dass 
6ie in ihren fernerweitigen, darauf Bezug haben¬ 
den, Bemühungen sich auch durch nichts mögen 

stören oder nur ableiten lassen. 
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Taschenbuch Jur die gesummte Mineralogie, mit Hin¬ 

sicht auf die neuesten Entdeckungen, herausgege- 

ben von Carl Caesar Leonhard, Assess. bey der 

Rentkamrner, Landcass. und Steuer * Direction , Mitgl. 

der Ronigl, Soc. der Wissensch. zu Göttingen , und der 

Herzogi. Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena. 

Zweyter Jahrgang, mitKupf. u. Charten. Frank¬ 

furt am Mayn, bey J. G. Hermann. ißo8. 8* VIII. 

u. 406 S. 

Was man sich schon von der Thätigkeit des Ver¬ 
fassers für das mineralogische Studium, bey dem er¬ 
sten Jahrgange (s. die Ree. desselben im May-Heft 
unsrer Lit. Zeit, von 1807. S. 1027 etc.) versprechen 
konnte, das hat sein Fleiss und seine Einsichtsvolle 
Auswahl hier wieder vollständig bestätigt. Ungeach¬ 
tet der Drang seiner Dienstgeschäfte ihn hinderte, 
diesimal den Beschluss seiner Beschreibung des Mayn- 
tliales zu liefern; so war er andererseits immer wie¬ 
der genöthiget, mehreres zurückzulegen für künftige 
Fortsetzung; und die Uebersicht der neuen Entde¬ 
ckungen und Veränderungen, wobey kleinere Schrift 
und engerer Druck genommen wurde, hat allerdings, 
wie er desstn in der Vorrede erwähnt, an Inhalt zu¬ 
genommen. Der erste Aufsatz führt die Ueber- 
schrift: Sammlung zur Kenntniss der Gebirge von 
und um Karlsbad, angezeigt und erläutert von II. 
G. R. von Göthe in pPeirnar. Es ist nemlich die 
Rede von der Sammlung, Einhundert Stück an der 
Zahl, welche der Wappen - und Edelsteinschneider 
Jos. Müller zu Karlsbad den Freunden der Geognosie 
anbietet. In den vorliegenden Blättern , sagt der Vf., 
suche man keine Beschreibung, welche ohne das 
Anschauen der natürlichen Körper einen deutlichen 
Begriff geben könnte; vielmehr wird vorausgesetzt, 
dass man die Sammlung als einen Text vor Augen 
habe, wenn man aus diesem Commentar einigen 
Vortheil ziehen, und sich in den Stand setzen will, 
des Verfassers Absichten zu erkennen und zu be¬ 
nutzen *). — Hierauf folgt ein Schreiben aus Paris 
an den Herausgeber, "welches er für besser fand, lie¬ 
ber in der Ursprache hier einzurücken. Es enthält 
eine Menge neuer Notizen in Bezug auf Haüy’s Mi¬ 
neralsystem, in Ansehung anderweitiger Beobach¬ 
tungen und Determinationen verschiedner Fossilien. 
S. 42 etc. ist unter andern vom Cobalt arsenical die 
Rede. Mr. Haüy, heisst es, n’avoit point encore ete 
a portee de voir la variete de ce mineral qu’il nomme 
trijorme, et qui cristallise en cubes dont tous le» 
bords et tous les angles solides sont remplaces par des 
facettes. 11 n’avoit eite cette variete que d’apres Ro¬ 
me de l’Isle. II en a fait voir ä ses eleves deux super¬ 
bes morceaux, provenant des mines de Bieber dan» 

*) Man verbinde hiermit den letzten, im Correspon* 

denz - Abschn, befindlichen Brief S. 389 etc. 

le Hanau, qu’il a re^us en present de M. Cb. Cae». 
Leonhard. M. Haüy a saisi cette occasion pour par¬ 
ier du manuel de mineralogie dont ce savant a publie 
le premier volume, et qui, suivant l’expression du 
Professeur, est pour son Auteur nn titre qui lui as- 
sure Ia reconnoissance de tous ceux qui s’inleressent 
aux progres de l’histoire naturelle. Jeder deutsch« 
Mineralog wird unbedingt diesen letztem Worten 
beypflichten. — Dritter Aulsatz: Mineralogische 
Beschreibung des Bieb er gründe s ; vom Hrn. Bergmei¬ 
ster Schmidt zu Bieber, ln solchem Verhältnisse ei¬ 
nes mehrjährigen Aufenthalts konnte der Verfasser 
etwas Vollständigeres leisten , als die theils frühem, 
theils unter andern unzureichenden Umständen gege¬ 
benen, Beschreibungen Cancrins, Voigts und Jordans. 
Rother Flötzsandstem macht hier die oberste Schicht 
in weiter Ausbreitung aus; nur zuweilen blickt das, 
meist aus Glimmerschiefer bestehende Urgebirge* 
mit denen auf ihm ruhenden, zur bituminösen Mer¬ 
gelschiefer - Formation gehörenden Flötzscbichten 
vom untern Theile der Gcbirgsabhänge, auf kurze 
Strecken hervor, welches mit den Urgebirgen de* 
Spessart in Verbindung stehet, aber dort öfters von» 
Gneisse verdrängt wird, welcher auf Granit ruhet, 
auch zuweilen damit abwechselt. Kobaltgänge 
durchschneiden die Gebirgslagen; fast die einzige 
Gangart ist Baryt. Eine kleine Gebirgscharte und 
eine Durclischnittszeichnung gehören hierzu. 4) 
Rhapsodische Bemerkungen über einen bey Oeningen 
gefundenen Ornitholithen. Von Hrn. Dr. J. H. La- 
vater in Zürich. Dieses Vögelpetrefact, welches eben¬ 
falls auf einer Kupfertafel abgebildet ist, bestehet au» 
Knochen und Knochenfragmenten, die in einem 
grobblättrichen, halbharten, graulichweissen, hin 
und wieder rauchgrauen Kalksteinschiefer von star¬ 
kem urinösen Gerüche und Unebnem Bruche, liegen, 
welche, nach der vom Hrn. Dr. Schinz vorgenomme¬ 
nen Vergleichung mit den Skeleten verschiedner Vö¬ 
gel, am wahrscheinlichsten der Heerschnepfe (Sco- 
lopax Gallinago Lin.) zugehörten, obgleich der Grösse 
halber noch einige Ungewissheit übrig bleibt. 5) ^l~ 

neralogisch geographische Skizze des Fürstenthums 
Corvey. Von Hrn. Bergsecretär Stillt. Vier Forma¬ 
tionen sind hier zu bemerken: 1) Aufgeschwemmt«« 
Gebirge;, 2) Flötzkalkstein, und zwar der jüngere 
Flötzkalk oder der Muschelkalk; 3) Stemkohlenge- 
birge und 4) ein Theil der Flötztrappformation (quar¬ 
ziger Sandstein, Töpfer-und Pieitenthon). 6) Mi¬ 
neralog. Bemerk. über die Umgebungen harlsbads, 
vom Hrn. Legat. R. v. Struve. Beschluss des im vo¬ 
rigen Jahrgange schon zum Theil befindlichen Au 
Satzes. 7) Herrn Joh. A. PP'eppen, Amtmanns zu 
PP ickershausen, Nachricht von einigen besonders 
merkwürdigen Per st einer un gen und Fossilien seines 
Cabinets. 8) Das Porkommen des Basalts auf der 
Steinburg bey Suhl, beschrieben von Hrn. Bergamts¬ 
assessor PP. G. Spangenberg, zu Suhl. Es kann auf 
der einen Seite für wahrscheinlich angesehen wer¬ 

den, obgleich auf einer andern sich noch »wei c er- 
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regende Umstände finden, dass er hier eine mächtige 
Gangausfüllung bilde. 9) Die Mineraliensammlun¬ 
gen in Paris, beschrieben von Hrn. D. J. G. Schnei¬ 
der zu Hof. (Fortsetzung); Sie fängt mit II) von den 
Privatsammlungen, an. .Ungeachtet in der Epoche 
der Revolution manche Kunst- und Naturseltenheit 
mit ihren Besitzern in andere Länder auswanderte, 
und für die zurückgebliebene der Verkehr zu deren 
Vermehrung gehemmt, auch wohl der Eifer, etwas 
dafür zu thun, gelähmt war; zwar in der Folge 
durch ungeheuere Vorschritte dieser Verlust sich wie¬ 
der ersetzt fand, welches aber mit .seinem vortheil- 
haften Einflüsse vorzüglich nur die öffentlichen 
Sammlungen traf; so ist es zu bewundern, da6S, wie 
andere Privatgamml.ungen, so auch die für Mineralo¬ 
gie , sich gegenwärtig in einem sehr blühenden Zu¬ 
stande zeigen. Beschrieben sind hier 1) die Samm¬ 
lung des Hrn. de Dree, nach der Versicherung meh¬ 
rerer Kenner, wohl die vorzüglichste in ganz Frank¬ 
reich. Er erbte Dolomieu’s Sammlung, wodurch 
sem Cabinet einen ungemeinen Zuwachs in geogno- 
stischer Hinsicht erhielt. 2) Die Sammlung des Hrn. 
Prof. Haüy; in Rücksicht der Gattungen und Arten, 
ist sie die vollständigste, weniger in Ansehung der 
Suiten, auch der Abänderungen, besonders von sol¬ 
chen Mineralienj welche derb Vorkommen, mehr 
von denjenigen, die in krystalliniscber Form sich 
finden. Die Stücke sind grösstentheils nur klein. 
3) Sammlung des Hrn. Bergraths Gillet-Laumont in 
der Ecole des Mines. Diese hatte für Hrn. Schn, noch 
dadurch ein besonderes Interesse, dass mit ihr das 
Cabinet von Rome de l’Isle vereinigt ist. ' Fast bis 
zum Ueberflusse vollständig sind hier die Suiten des 
Gorunds, Diarnantspaths, Zeylonitbs, des Saphirs 
und Spinells, vorzüglich in Hinsicht auf die Crystal- 
lisatiouen. 4) Die Sammlung des Hrn. Bergraths 
Lefebvre. Sie ist nicht vollständig in Rücksicht der 
neuen, in der Mineralogie gemachten Entdeckungen, 
aber sie enthält manche sehr ausgezeichnete Stücke 
der altern und länger bekannten. 5) Die Sammlung 
des Hrn, Bergraths Lelievre, welcher durch seine 
mineralogischen Entdeckungen , z. B. des Scmaragds 
zu Limoges, durch den bis jetzt so benannten Yenit 
und mehrere, dem Publicum bekannt ist. Was un¬ 
ter andern seinem Cabinette zur vorzüglichsten Zierde 
gereicht, ist das grösste und schönste Stück des eo 
äusserst seltenen Diaspore, unter welchen Namen es 
lir. Haüy in seine Mineralogie aufnahm; von wel¬ 
chem Fossil weder Geburtsort, noch andere Umstände 
seines Vorkommens bekannt sind. Hr. Lelievre er¬ 
hielt es mit mehrern andern Mineralien in einem Ka¬ 
sten au6 einer Auction. Da es ihm etwas eignes zu 
seyn schien, so übergab er etwas davon an Hrn. Vau- 
quelin zur Untersuchung, dem wir die bekannten 
iiesultate chemischer Analyse zu danken haben. Der 
Ztveyte Abschnitt dieses Jahrganges, welcher der Ue¬ 
bersicht der neuen Entdeckungen und Veränderungen 
in der Mineralogie gewidmet ist, beschäftigt sich 
1) in der Oryktognosie mit dem Anthophyllith, dem 

blättrichen Augit, ’dem Anlomolith, mit der Berg 
seife, dem dichten Bitterkalk, «Länglichem Braunkalk, 
dem schwarzen Braunsteinerz, blätterichem Eisen- 
blau, körnichen Eisenchromerz, muechlichem Glanz- 
Eisenstein, ockerigem Schwarz-Eisenstein, bern¬ 
steinähnlichem Erdharz, Feuer-Opal, und mehrern, 
worunter zuletzt der oben erwähnte Yenit, und der 
Zeylonit, aus der Gegend von Andernach, Vorkom¬ 
men, in welches letztem Rücksicht der Herausgeber 
noch zweifelhaft ist, ob er nicht mehr der, ebenfalls 
in diesem Abschnitt aufgeführten, Haüyne beyzuzäh- 
len seyn- dürfte? (e. S. 251 etc. ji. 248 etc.) 1° der 
2ten der Geognosie zugehörenden Unterabtheilung, 
ist die Rede von der Steinkohle im Kalksteine; vom 
Quadersandstein, wozu der Herausgeber einiges aus 
dem Karstenseben Aufsätze, im Magaz. der Gesell¬ 
schaft naturf. Freunde zu Berlin I. 3. 222 et#., der 
eine Charakteristik der Sandstein - Formation, mit 
besonderer Hinsicht auf den Quadr. Sandst. in der 
sächsischen Schweiz, enthält, in Anmerkungen bey- 
gefügt hat, so wie auch von Humboldts ebendaselbst 
mitgefheilte Nachrichten über den problematische« 
quarzreichen Sandstein von Cascas am westlichen 
Abfall der peruanischen Andeekette. Ferner findet 
man hier Nachricht vom Zechstein und vom Vorkom¬ 
men der Kohlenblende im körnigen Kalkstein und im 
Gypse. 3tens wird eine Uebersicht der neuern Ana¬ 
lysen mineralogischer Körper gegeben. 4tens Mis- 
cellen. Hier theilt der Herausgeber, hin und wieder 
nüt einiger Abkürzung, einen interessanten Aufsatz 
aus der Alpina mit, welcher die Aufschrift führt: 
Geognostische Angaben über die Alpen in Helvetien ; 
ferner eins Uebersicht der Hauptgrundsätze, nach 
welchen De Luc eine allgemeine geologische Theorie 
bearbeitet, die jer überall mit Thatsachen helegen, 
auch denselben eine Erzählung seiner Reise beyfügen 
wird; sodann eine Nachricht von dem, bey San Lo- 
renzo, durch Thalacker entdeckten, Fossil, vorder 
Hand Veauviana del Escorial genannt; einem Auszug 
der Qryktographie des Chalancher Gebirges von He* 
ricart de Thury, aus dem Journal des Mines; u. 8, 
f. mehrere interessante Anzeigen. 5) Beförderun¬ 
gen, Ehrenbezeigungen und Belohnungen. 6) Ne¬ 
krolog. 7) Uebersicht der neuen Literatur; der 
neuen Schriften für antiquarische Mineralogie, Oryk- 
tognosie -7- Geognosie , mineralogische Chemie, 
Geographie und Topographie; Schriften vermischten 
Inhalts; Zeitschriften; Schriften des Auslands, ß) 
Correspondenz; wo z. B. über den Stangenstein; 
ijber den Schwimmstein; über Verwitterung von 
innen; über Mineraliensammlungen in Wien; über 
das Unrechte Bestimmen.der Fossiliengattungen, blos 
nach ihrer Uebereinstimmung in den Krystallisations- 
verhältnissen (S. 580), übejr den Staarstein, dass er 
wirklich versteinertes Holz sey, u. dergleichen mehr, 
die Rede ist. Den Beschluss macht der, schon an¬ 
fangs erwähnte, Brief von Göthe, in Bezug auf 
seinen Aufsatz über die Karlsbader geognostische 
Sammlung. 
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LITERA TUR. 

Ribliothcque universelle des Voyages, ou Notice 

complete et raisonnee de tous les Voyages andern 

et modernes dans les differentes parties du monde, 

publies tant en langue fran^aise qu’en langues 

etrangeres, classes par ordre de pays dans leur Serie 

chronologique; avec des extraits plus ou moins 

rapides des Voyages les plus estimes de chaque pays 

et des jugemens motives sur les Relations ancien- 

nes, qui ont le plus de celebrite; par G. Raucher 

de lu Richar derie, Ex-Juge en la Cour de Cassa- 

»ion et Membre de la Societe fran^aise de l’Afrique inte- 

rieure, iwstituee a Marseille. Tome I. XXX. u. 493 S. 

Tome II. VII. u. 531 S. Tome III. VII. u. 505 S. 

Tome IV. VIIL u. 542 S. Tome V. VII. u. 527 S. 

Tome VI. VII. u. 483 S. 1808- gr- 8- Pari* und 

Strassburg, b. Treuttel u. Würz. (13 Thlr. 12 gr.) 

Der Zweck dieses Werks ist, wie auch der Ti¬ 
tel ankündigt, eine vollständige Uebersicht der Rei¬ 
sebeschreibungen theils in Auszügen ihres Inhalts 
theils in Angabe ihrer Titel, nach Ordnung der Län¬ 
der und in chronologischer Folge zu geben. Zehn 
Jahre seines thätigen Lebens hat der Verf. auf diese 
Arbeit gewandt, und er, oder die Herausgeber, rüh¬ 
men die zahlreichenHülfsmittel, die sie in den grossen 
literarischen Schätzen der Hauptstadt gefunden, und 
den Beystand, welchen ihm mehrere Literatur¬ 
freunde, die mit den verschiedenen europ. Sprachen 
bekannt sind, geleistet haben. Er ist weit entfernt, 
sein Werk für vollkommen zu halten; es wird selbst 
erinnert, dass es Lücken zu ergänzen, Namen zu 
berichtigen, Angaben zu verbessern gebe, und es 
wird gewünscht, dass durch Mitwirkung mehrerer 
Literatoren das Werk zu einem grossem Grad der 
Vollkommenheit gebracht werde. In dieser Rück¬ 
sicht werden sie eingeladen, ihre Bemerkungen und 
Zusätze an die Verlagshandlung einzusenden, von de¬ 
nen in einem Supplementband Gebrauch gemacht 
werden soll. Der Verf. selbst hat seiner Bibliothek 
eine Einleitung vorgesetzt. In dieser wird zuvör¬ 
derst erinnert, dass alle bisherige Verzeichnisse von 
Reisebeschreibungen, vornemlich in französ. Spra¬ 
che, theils blos Nomenclaturen, theils höchst unvoll¬ 
ständig und mangelhaft sind. Auch Stuck’s Litera¬ 
tur der Reisebeschr. mit ihrem Supplement leistet 
nicht, was man erwarten kann. Des Grafen Leop. 
Berchtold in englischer Sprache gedruckte Notiz der 
Reisebeschr. in Europa ist nicht weniger mangelhaft. 
In Frankreich hatte schon Hr. Hammin seit mehrern 
Jahren an einer Bibliothek oder Literatur der Reise¬ 
beschr. gearbeitet, sieh aber vornemlich auf die fran- 
zöaich geschriebenen oder ins Französische übersetz¬ 
ten Reisen eingeschränkt. Er hat seine Sammlungen 

dem Verf. mitgetkeilt* Dieser legt hierauf den Plan 

Stück. 

seines Werks ausführlicher vor: auf eine Anzeige 
der vorzüglichsten Abhandlungen über den Nutzen 
der Reisen folgt die kleine Zahl der von den Alten 
hinterlassenen Reisebeschreibungen; dann die vom 
neunten bis fünfzehnten Jahrhunderte; hierauf die 
grossen Sammlungen von Reisen ; die allgemeinen 
Geschichten der Reisen; Reisen um die Welt; Rei¬ 
sen in einen oder den andern Welttheil ohne Anzeige 
'des Orts; endlich die Reisen in bestimmte Erdtheile, 
Länder und Orte nach der geogr. Folge dieaer Län¬ 
der. Dabey ist folgende Einrichtung beobachtet: 
wenn ein Reisender mehrere Länder desselben F.rd- 
tlieils beschreibt, ohne bey einem derselben vorzüg¬ 
lich zu verweilen, so ist seine Reisebeschreibung an 
die Spitze des Abschnitts gestellt, welche diesen Erd- 
theil angehf. Verweilt er aber bey einem Lande ins¬ 
besondere, so ist sein Werk in der Unterabtheilung, 
die von diesem Lande handelt, aufgestellt. Daher 
ist die chronologische Ordnung genau befolgt (w® 
aber nicht sowohl auf die Erscheinung oder den 
Druck der Reisebeschreibungen als die Zeit, wenn 
die Reisen geschehen sind, immer hätte gesehen 
werden sollen). Es «ind übrigens auch Reisenach¬ 
richten aufgeführt, Welche nicht gedruckt, oder 
welche nur in Sammlungen und Journalen zu finden, 
sind. In jeder Reisebeschreibung werden die besten 
Ausgaben genannt, ohne die andern weniger ge¬ 
schätzten ganz zu übergehen. Nur bey den wich¬ 
tigsten und seltensten ist auch ihr Preis angegeben. 
Für die Auswahl der Bücher selbst hat sich der Verl, 
selbst bestimmte Grenzen festgesetzt. Alle Werke, 
welche die eigentlich sogenannte Erdbeschreibung 
angehen, alle besondere Abhandlungen über die Na¬ 
turgeschichte oder die Alterthümer eines Landes, alle 
blos historische Erzählungen vom Kriege, Eroberun¬ 
gen, diplomatische Verhandlungen u. s. f. sind aus¬ 
geschlossen. Aufgenommen sind dagegen: 1. alle 
W’erke, deren Verfasser, ohne sich auf blosse geogra¬ 
phische oder topographische Details einzulassen, 
grosse Gemälde des natürlichen, sittlichen, militä¬ 
rischen Zustandes, der Industrie und des Handels ei¬ 
nes Landes entwerfen; 2. solche Naturbeschreibun¬ 
gen eines Landes, die bloss bey seiner Temperatur, 
seinem Boden u. s. f. stehen bleiben; 3. Beschreibun¬ 
gen alter Denkmäler und Ruinen, welche als Resul¬ 
tate der zu ihrer Besichtigung unternommenen Rei¬ 
sen anzusehen sind (diese gehören doch eigentlich 
nicht in eine solche Bibliothek); l\. historische Er¬ 
zählungen, wenn der Schriftsteller, der von unbe¬ 
kannten Ländern und Völkern zu reden hat, noth- 
wendig eine Erzählung der Begebenheiten voraus¬ 
schicken muss;- 6. Werke, deren Titel zwar keine 
Reise ankündigt, die aber doch schätzbare Nachrich¬ 
ten von Ländern und Völkern geben , wie Kämpfers 
Amoenitates, die Asiatik Researches n. s. f. Berichte 
von Missionarien hat der Vf. nur dann in dieser Bibi, 
erwähnt, wenn sie ganz unbekannte Länder betreffen 
oder wichtige Nachrichten von dem Zustande eines 
Landes ertheilen. Auch einige statistische und geogr. 



XLII. Stück. 671 

Werke, selbst Städtebeschr-eibungen, hat er aufgenom- 
inen. Oie Titel der in fremden oder in der altfranzös. 
Sprache geschriebenen Reisebeschreibungen sind im 
Original angeführt, aber mit beygefügter Uebers. oder 
modernen Sprache. Da übrigens InLaHarpe’s Abrege 
desVoyages kein Auszug aus den vorzüglichsten Reisen 
in Europa gegeben ist, so hat der Vf. diesen Mangel 
durch seine Bibi, ersetzt und sie kann also zugleich 
als Supplement jenes Werks angesehen werden. Vor- 
nemlich sind die Auszüge aus den Reisen in gewisse 
Länder Europens^ die in Frankr. weniger bekannt zu 
seyn scheinen, sehr ausführlich und reichhaltig, wie 
nach Spanien u. Portugal!, Ungarn, die nördl. Länder 
u. s. f. (nur hätte er mehrere Kritik dabey anwenden, 
u. z. B. ausJcerbi nicht den Auszug ohne Hinweisung 
auf die gegen ihn gemachten Erinnerungen, mittheilen 
sollen.) Bey den Reisen in andere Welttheile hat er 
seine Auszüge mehr beschränkt, und nur bey China, 
we<*en des grossen Interesse, das dieser Staat auch 
für Europäer hat, und beyJapon, wegen der beson- 
dern Regierungsart und de6 Charakters der Bewohner, 
sich grössere Ausführlichkeit erlaubt. Aus den neue¬ 
sten hat er die meisten grossem Auszüge gegeben. — 
Aus dieser Darstellung erhellet also, dass der Vf. zwey 
Dinge umfasst hat, die sich vereinigt schwerlich zur 
allgemeinen Befriedigung ausführen lassen, Literatur 
der Reisen, und Auszug aus den Reisebeschreibungen 
zur genauem Kenntniss eines Landes. Diejenigen, 
welche nur auf die erstere ausgehen, werden sich 
durch die langen Auszüge zu oft unterbrochen sehen, 
die, welche Auszüge zu lesen wünschen, werden die 
trocknen Büchertitel überschlagen. Auch in einer Lite¬ 
ratur der Reisebeschr. musste allerdings derllauptinhalt 
und Werth kurz angegeben werden, aber so ausführ¬ 
licher Auszüge bedurfte man in liter. Hinsicht nicht. 
Es ist übrigens dem Vf. begegnet, was er S. XX, der 
Introd. an Berchtold tadelt; auch bey ihm haben sich 
Bacher eingeschlichen, die nur den Titel von Reisen 
haben, wie IV. S.341. Wurrobrand’eReise nach A'bys- 
sinien, und in den ausländ. Namen findet man noch 
manche am Schlüsse des Werks unbemerkt gebliebene 
Fehler, wie I. S. 495’ T'Vb.eler st. f T eber. Im 1. B. 
etellt der 1'. Abschn. des 1. Th. die Werke über den 
Nutzen der Reisen und ihre zweckmässige Einrich¬ 
tung auf, S. 1 — 15. Reichard’s Guide ande des Voya¬ 
geurs und ähnliche Werke hätten wohl hier ihren Platz 
finden sollen. Im 2ten Abschn. sind die Schiffarthen 
und Reisen bey den Alten erwähnt, die Peripli des 
Hannon (S 17), Scylax(et), Arrianus (23), Nearchus 
(27), des Pausanias Descr. Graeciae (30). Im 3ten 
Abschn. werden die Reisen des Mittelalters und zwar 
die in den Orient S. 32 ff. die in den Norden S. 43 ff. 
orwähnt. Unter den erstem fehlen die Araber doch 
gänzlich. Der 4. Abschn. enthält die grossem und 
kleinern Sammlungen von Reisen in fünf Paragraphen 
nach den Sprachen, in welchen sie abgefasst sind, 
geordnet; der 5te (S. 90—107) die allgemeinen Ge¬ 
schichten der Reisen, auch Magazine, worin Reisebe¬ 
schreibungen befindlich sind, die noch sehr vermehrt 
werden können; dev ßte, S. 107—*69 ^ie altern und 
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neuem Reisen um die Welt. 7ter Abschn. S. 169—176. 
Reisen in verschiedeneTheile der Weit ohue ausdrück¬ 
liche Erwähnung des Tbeils oder Ortes auf dem Titel; 
£ter S. 176 —283- Reisen in verschiedene Theile der 
Welt mit bestimmter Angabe derselben. Der 2te Th. 
enthält im 1. Abschn. die Anzeige der Reisen in ver- 
schiedeneGegenden Europa’s ohne genaue Bestimmung 
des Orts auf dem Titel, S. 2.84— 292, der 2te S. 292 
— 369 Reisen in verschiedene Gegenden mit genauer 
Angabe des Ortes, der 3te die Reisen in den europ. 
Norden, und zwar S. 569 Reise nach Spitzbergen, 
Nova Zembla, zu den Samojeden, an den Nordpol, 
S-377* Nachrichten von Spitzbergen, Grönland, Lapp¬ 
land u.s.f., S.381 die Beschreibungen von Grönland, 
S. 390 von Island, S. 4.01 von Lappland, S. 407 ge- 
meinschaftl. Nachrichten von Norwegen, Dänemark 
u.s. f., S 428 Beschreibungen von Dänem. und Nor¬ 
wegen. Der 2te Band enthält in der Fortsetzung des 
2ten Theils Abschn. 4. die Reisen in das europ. Russ¬ 
land S. 1 —45 und nach Polen S. 45 — 50 u. Beschrei¬ 
bungen beyder Länder, Abschn. 5. S. 50 ff. Reisen in 
die europ. Türkey und allgemeine Beschreibungen des 
ottoman. Reichs und Konstarrtinopels, und besondere 
von einzelnen Theilen und Ländern; Abschn. 6. S. 267 
Reisen nach Istrien und Dalmatien, S. 274 nach Sla- 
vonien, Oesterreich, Kärnthen, Tyrol, Böhmen, Un¬ 
garn, Siebenbürgen, Kroatien. 7ter Abschn. S. 294. 
Allgemeine Beschreibungen von Deutschland, S. 311 
Reisen in verschiedene Theile, S. 398 insbesondere an 
den Rheinufern. 3ter Abschn. S.405. Beschreibungen 
der Schweitz, Graubündtens, der rhätischen und hel- 
vet. Alpen. Qter Abschn. S.475. Die allgemeinen Rei¬ 
sen nach Italien und Beschreibungen des Landes. Im 
dritten Bande folgen sodann die besondern Reisen u. 
Beschreibungen, namentlich von Neapel S. 23 Sicilien 
S. 39 Malta, S. 58 und in einem neuen Abschn. die 
Beschreibungen des adriat. Meers, der äolischen, Vc- 
netianischen, balearischen, pithyusischen Inseln, Sar¬ 
diniens und Corsica’s, S.71—98. Der lote Abschn. ist 
Frankreich S. 98, der nte S. 174 den Niederlanden 
und Vereinigten Provinzen (wir wundern uns nicht 
den Namen des Kön. Holland zu lesen) der i2te S. 203 
Grossbritannien, der i3te S. 3x7 Portugal und Spanien 
gewidmet. Der vierte Band enthält erstlich in 5 Ab¬ 
schnitten des 3ten Theils die Reisen nach Africa (den 
letzten Abschn. nehmen S. 341 die Reisebeschreibun¬ 
gen von Aegypten ein), dann vom vierten Theile, wel¬ 
cher Asien angeht, die 5 erstem Abschnitte, insbeson¬ 
dere von Arabien, der asiat. Türkey, Persien. Dieser 
Theil im 5ten Bande vom 6— i2ten Abschn. fortge¬ 
setzt, und dann ist noch der erste Abschn. des fünften 
Theils (von America), der die allgemeinen Beschrei¬ 
bungen u. Reisen enthält, S. 479 geliefert. Der letzte 
Band enthält die übrigen Abschnitte von America 
und dann im sechsten Theil S. 345 die Reisen in das 
Südmeer, Polynesien und Australien. Ein sehr voll¬ 
ständiges Namenregister gibt dem Werke, das von so 
vielen Seiten sich empfiehlt bey nicht zu verken¬ 
nenden Unvollkommenheiten, eine grössere Brauch¬ 
barkeit. 
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LITERATURZEITUNG LEIPZIGER 

P O L IZ E Y JVI S S E N S C H A F T. 

Vollständiges Handbuch der Poti%ey wissen Schaft, 

ihrer Hilfsquellen und Geschäfte, mit vorzügli¬ 

cher Rücksicht sowohl auf die neuesten Entdeckun¬ 

gen und Erfahrungen, als auch auf die neueste Ge¬ 

setzgebung in Frankreich und in den Rheinischen 

Bundesstaaten, und Literatur der Polizey. Von 

Dr. Johann Paul Iiarl, Professor der Piilosopliie 

und liameralwissenschaften auf der Universität Erlangen 

etc. Erlangen, 1809. 8* NIV. und 756 Seiten. 

(2 Thlr. 16 gr.) 

Auch unter dem zweyten Titel: 

Systematisches Handbuch der sämmtlichen Staats- 

und Kameralwissenschaften. Ins Besonders (insbe¬ 

sondere) der Polizey-, Staatswirthschafts - und 

Finanzwissenschaft, ihrer Hülfsquellen und Ge¬ 

schichte. Mit vorzüglicher Rücksicht auf die 

neueste Gesetzgebung und Literatur der Staatskunst 

und Kameralistik. Erster Tlieil. 

Dann noch unter dem dritten! 

System der reinen und angewandten Staatslehre für 

Juristen und Kameralisten. Von Dr. Heinr. Pen¬ 

sen, weil, ordentl. öffentl. Lehrer der Philosophie und 

der Kameralwissenscliaften , wie auch ausserord. Lehrer 

der Rechte zu Erlangen. Zweyter Thcil. Zweyte 

ganz neu bearbeitete Ausgabe. 

r richtig bemerkt der Verf. des vor uns liegenden 
Systems der Polizey Wissenschaft, in der vorausge¬ 
schickten kurzen Vorrede: ,,Es fehlt noch etwas We¬ 
sentliches, manchen Staat auf die Stufe seiner er- 

Zweyter Band. 

reichbaren Vollkommenheit zu erheben; und diess 
kann nichts anders seyn, als eine Polizey, die voll¬ 
ständig gut wäre. Es muss daher das Ideal einer 
vollkommenen Polizey Verfassung aufgestellt werden, 
dem sich alle Staaten unaufhörlich zu nähern, Pflicht 
und Beruf haben.“ Nothwendig ist ein solches Ideal 
allerdings; nur muss cs den Bedingungen eines 
Ideals wirklich entsprechen, wenn es der Achtung 
Werth seyn soll, die der Verf. ihm erzeigt wissen 
will. Soll, wie es scheint, das vor uns liegende 
Handbuch ein solches Ideal seyn, so musste es eine 
ganz andere Darstellung der Polizey und ihres Wesens 
liefern, als diejenige ist, welche der Verf. hier gibt. 
Das, was er hier gegeben hat, ist nichts mehr und 
nichts weiter, als höchstens ein blosser Versuch eines 
solchen Ideals; und noch dazu ein nicht sonderlich 
gelungener. 

Die Aufführung eines staatswissenschafrlichen 
Gebäudes, und vorzüglich die Begründung eines be¬ 
friedigenden Systems der Polizey fordert, wie der Vf. 
(S, 16) selbst sagt, eine möglichst genaue Bestim¬ 
mung des Begriffs vom Staate. Aber leider sucht 
man diese hier vergeblich. Der Vf. nennt den Staat 
(S. 16): „Eine Menschenverbindung zur Erhaltung 
der Verbundenen; einen Verein vernünftig sinnlicher 
Wesen zur Herstellung eines allgemeinen Rechtszu¬ 
standes, zu Folge dessen die Freyheit des Einen mit 
der Freyheit aller Andern bestehen kann;“ — und 
ein solcher Verein ist der Staat allerdings. Aber in¬ 
dem man ihn nur als einen solchen Verein darstellt, 
zeigt man seine Gestalt und sein Wesen nur auf Einer 
Seite; und noch dazu nur auf der minder gefälligen. 
Dem menschlichen Wesen, das in d< n Staat tritt, 
gilt es nicht bloss um Erhaltung, nicht bloss um Her¬ 
stellung eines allgemeinen Rechtszustandes, nicht 
bloss um eine Anstalt zur Beseitigung des Kriegs .Al¬ 
ler gegen Alle, indem sich das Wesen des ausserge- 
sellscbaftlichen Zustandes ausspricht ; sondern um 
noch etwas mehr; um die Kealisirung des Zwecks 
der Menschheit in seinem ganzen Lmjäuge, wozu 
Erhaltung und Herstellung eines allgemeinen Rechts- 
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zustande» bloss der erste Schritt ist; bloss ein Mittel Doch was die Polizey dadurch verloren hat, 
zum Zwecke, nicht aber der Zweck selbst; wenig- dass der Veit, ihre Wirksamkeit bloss auf Entfer- 
stens nicht der Endzweck. Und ans diesem Gesichts- nun« der Hindernisse der öffentlichen und Privat- 
puuete muss der Staat betrachtet werden, wenn man Sicherheit beschränkt, hat er ihr auf einer andern 
zu einer richtigen Ansicht vom Wesen der Polizey Seite wieder dadurch zu ersetzen gesucht, dass er 
gelangen will, und zu einer befriedigenden Bestim- ihr gesetzgebende und richterliche Gewalt zuge- 
mung ihrer Rechte und Pflichten, und des Umfangs theilt hat; ungeachtet diese nach einer richtigem 
ihres Gebietes und ihres Wirkungskreises. Die Poli- Ansicht der Sache ganz ausserhalb ihrer Sphäre 
zey erscheint in allen Staaten, wo man, ihr Wesen liegen; und zwar selbst nach der vom Verfasser 
nur einiger Massen begriffen hat, nicht nur als eine (S. 102) gegebenen Bestimmung ihres eigenthüm- 
blosse Zwangsanstalt, sondern sie hat beynahe über- liehen Charakters. Wenigstens lässt es sich nicht 
all auch den Charakter eines öffentlichen Hiilfsinsti- wohl begreifen, wie der Polizey gesetzgebende und 
tuts angenommen; was sie nie seyn könnte, wäre richterliche Gewalt (S. 113 folg.) zugetheilt werden 
der Staat nur ein Institut von dem beschränkten können, wenn ihr Wesen darin bestehen soll, „es, 
Zwecke, den ihm der Verf. zugetheilt hat. Freylich soviel in menschlichen Kräften steht, physisch un- 
weiss man sich noch nicht überall recht darein zu möglich zu machen, dass die öffentliche und Pri- 
finden, wie die Polizey ihrer Wirksamkeit als vatsicherheit durch Handlungen der Menschen ver- 
Hülfsinstitut, dem Wesen eines solchen Instituts letzt werde.“ Darin hat der Verf. sehr recht, 
ganz entsprechend zu äussern habe. Man glaubt dass sich in der physischen Unmöglichmachung 
häufig, überall durch Zwang herrschen zu müssen, aller Verletzungen der öffentlichen und Privatsi- 
gleichviel diese Herrschform mag nach rechtlichen cherheit der eigenthümliche Charakter der Polizey 
und politischen Grundsätzen zulässig seyn, oder ausspreche; und dass die Polizey im Staate zu dem 
nicht. Indessen, dieser Missgriff kann auf die Be- Ende nöthig sey, um eine völlig hinreichende Ge- 
stimmung des Gebietes der Polizey durchaus kei- währ für die äussere Freyheit jedes Einzelnen zu 
neu Einfluss haben. Es kann die Polizey keines- leisten, und für den ungestörten Besitz und Genuss 
"Weges, wie der Verf. (S. 105) will, bloss die PJle- desjenigen, was einem Jeden gebührt; — eine Ge- 
gerin der Sicherheit vor Verletzungen der äusseren wahr, welche sich auch von der zweckmassigsten 
vollkommenen liechte der ganzen bürgerlichen Ge- Rechtsgesetzgebung und Justizpflege im Civil- und 
Seilschaft und aller ihrer Mitglieder im Innern des Criminalfäche um deswillen nicht erwarten lässt, 
Staats seyn; sondern sie muss noch bey weitem weil diese immer nur Dämme gegen den bösen 
mehr leisten. Und wirklich beschränkt sich auch Willen sind, nie aber Dämme gegen dessen Voll- 
ihre Thätigkeit beynahe nirgends auf den angege- ziehung, wenn er einmal dahin gediehen ist, die 
benen Punct allein. Beynahe nirgends, wo man Gesetze nicht achten zu wollen. Aber unerklärbar 
von der Existenz einer Polizey spricht, denkt man bleibt es, wie sich die Polizey mit der Gesetzge- 
sich darunter bloss „diejenige Branche der innern bung und Rechtspflege befassen kann, wenn sie 
Staatsadministration, die nur alle Uebel verhüten ihre Zwecke erreichen will. Gerade darin, dass 
soll, wodurch die Sicherheit des Staats oder seiner sie auf Zwecke ausgeht, ganz verschieden von den- 
Glieder in persönlicher oder dinglicher Hinsicht jenigcn der Gesetzgebung und richterlichen Ge- 
gefährdet werden könnte;“ sondern beynahe über- walt, — gerade darin liegt der Grund, warum bey 
all hat man ihr einen bey weitem ausgedehntem der Bestimmung des Wesens der Erstem und des 
Wirkungskreis angewiesen, und ihr noch ausser Umfangs ihres Wirkungskreises nie die Rede seyn 
der Entfernung der Hindernisse der öffentlichen kann , von einer ihr gebührenden Theilnahme an 
und Privatsieherheit, auch möglichste Beförderung den Acten jener beyden ganz heterogenen Gewal- 
des allgemeinen und. iJPrivatwohls zur Pflicht ge- ten. Die Polizey wirkt, wenn sie in ihrer Sphäre 
macht. Und nur daraus, dass man von ihr eine bleiben soll, für die öffentliche und Privatsicher- 
Wirksamkeit auch fiiir diese Zwecke verlangt, lässt heit, nicht durch Gebote und Verbote, nicht durch 
es sich erklären, wie sie ihre Thätigkeit auf so Strafdrohung und Vollstreckung, — was der gesetz- 
manchen Gegenstand verbreiten kann, an dem man gebenden und richterlichen Gewalt allein zu thun 
nichts weniger als Entfernung der Hindernisse der zukommt — sondern durch physische Krait, wel- 
öffe nt liehen und Privatsieherheit erkennt; wie z. B. che dem widerrechtlich Gesinnten den Vollzug der 
die Sorge für das Wachsthum der Bevölkerung, beabsichtigten Rechtsverletzung unmöglich macht, 
die Cultur und Bildung der Staatsbürger, und Be- er mag die Gesetze achten oder nicht; er mag den 
förderung nützlicher Gewerbe, welche selbst der Damm, den sie ihm in den Weg legen, bereits 
Verf. in ihren Kreis mit aufgenommen hat; wie- schon überschritten haben, oder erst im Begriffe 
wohl nicht mit positiver Tendenz, sondern bloss stehen, ihn zu überschreiten, 
mit negativer, als indirecte Beförderungsmittel 
der Sicherheit; — eine wahrhaft sehr sonder- Eine Folge der unterlassenen Berücksichtigung 
bare Ansicht, die sich durchaus nicht rechtfertigen des cigenthümlichen Charakters der Polizey ist übri- 
lässt. gens diese, dass es dem Vf. durchaus nicht gelingen 
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konnte, das Verhalt nies g#nau zu bestimmen, in 
cbm <lie Polizey gegen die übrigen Zweige der 
höchsten Gewalt steht; besonders gegen die richter¬ 
liche Gewalt. Das, was er über diesen ausseist 
Wichtigen Punct ( S. 157 folg.) sagt, erschöpft die 
Sache bey weitem nicht. Gerade den Hauptpunct 
hat er übersehen. Herstellung und Erhaltung des 
Rechtszustandes im Staate, ist der Endzweck bcy- 
d-r, der Justiz sowohl als der Polizey. Nur die 
Form ihrer Wirksamkeit für diesen Zweck unter¬ 
scheidet sie. Die Justiz zweckt darauf ab: den 
Rechtszustand durch Einwirkung auf den Willen 
der widerrechtlich Gesinnten zu sichern; der Po¬ 
lizey hingegen ist es darum zu thun, diesen Rechts¬ 
zustand unbedingt und unmittelbar herzustellen, 
durch ihre physische Kraft. Jeder Fall also, wo 
in der erstem Form für den angegebenen Zweck 
gewirkt werden muss, gehört vor das Forum der 
justiz; jeder Fall aber, wo in der zweyten Form 
gewirkt wird, fallt dem Ressort der Polizey an¬ 
heim. Es ist bey weitem nicht ausreichend, mit 
dem Verf. (S. i57) zu sagen, ,,die Polizey unter¬ 
scheidet sich von der Justiz dadurch, dass diese 
sich mit der Herstellung der verletzten Rechte und 
hauptsächlich mit Recbt6entacheidungen beschäfti¬ 
get; jene alle Gefahren abzuwenden sucht. Die 
Polizey hat die Bestimmung künftigen Uebeln vor- 
aubeügen; die Justiz soll geschehene Verletzungen 
bestrafen;“ oder (S. 138). „die Anstalten der Poli¬ 
zey zielen dahin, den beabsichtigten Kechtsver- 
letzungen, und auch den unbeabsichtigten Beleidi¬ 
gungen vorzubeugen, und sie zu verhüten; die Ju¬ 
stiz aber gewährt nur Ersatz und Indemnisation. 
Durch I’olizeyanstalten soll das verletzte Ansehen 
der öffentlichen Gewalt, oder die gefährdete Si¬ 
cherheit im Innern des Staats sogleich wieder her- 
gestellt werden; die Justiz aber gibt erst Sicher¬ 
heit für die Zukunft, und wegen ihrer Form weit 
langsamer, indem die Partheyen gleiches Recht ha¬ 
ben.“ Ist es denn nicht auch der End.zweck der 
Thätigkeit der richterlichen Gewalt, künftigen Ver¬ 
letzungen vorzubeugen ? Wozu anders, als zu die¬ 
sem Ende gibt sie ihre Entscheidungen und Ur- 
theilssprüche? wozu anders erkennt sie dem Ver¬ 
brecher Strafen zu, und vollzieht eie? wozu an¬ 
ders bestimmt sie in ihren Rechtssprüchen die 
Gränzen des Mein und Dein, als dazu, um durch 
diese Bestimmungen künftigen Beeinträchtigungen 
der Gränznachbarn vorzubeugen? Und wenn sie 
auch nicht liberall sogleich und so schnell den 
Rechtszustand herzustellen vermag, wie die Poli- 
aey, so liegt doch die sofortige Herstellung des 
R; chtszustandes eben sowohl in ihrem Endzwecke, 
als in dem der Polizey. Die Justiz kann eben so 
wenig als die Polizey die Existenz eines Unrechts 
und einer Widerrechtlichkeit dulden, die sie als 
solche anerkannt hat; und sobald sie sie als solche 
anerkannt hat, muss sie sie eben sowohl sogleich 
zu entfernen suchen, wie die Polizey. 
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Die EoUzeyivissenschaft thcilt der Verf. in die 
allgemeine und die besondere, lene entwickelt die 
J heorie der Polizey überhaupt, und bestimmt die 
Prinzipien und Maximen einer jeden Polizey, ihr 
Gegenstand sey welcher er wolle; diese, die' beson¬ 
dere Polizeywissensehaft, stellt die Grundsätze der 
verschiedenen Arten der Polizey auf; sie ist die 
Wissenschaft der Anwendung der Prinzipien der 
allgemeinen Polizey Wissenschaft auf gegebene Fälle. 
Nach dieser ganz zweckmässigen Zeichnung der 
Grundlinien eines Systems der Polizey Wissenschaft 
handelt denn der Verf. hier zuerst von der allge¬ 
meinen oder formellen Polizey wissenschajt; und 
dann von der besondern oder materiellen Polizey- 
Wissenschaft. Diese letztere zerfällt wieder in zwey 
Abtheilungen: i) unmittelbare Polizey, und 2) mit¬ 
telbare Polizey. Die Erste hat „geradehin gegen 
alle Gefahren des Staates und seiner Bürger zu 
schützen;“ die Letzte aber hat „alle Hindernisse 
der Cultur und nützlichen Thätigkeit zu entfer¬ 
nen, um die Sicherheit desto mehr zu befestigen.“ 
Jener wird die öffentliche und Privatsicherheitspo- 
lizey zugetheilt; wovon die Letztere wieder in 
zwey Branchen, a) die persönliche, und b) die 
dingliche Privatsicherheitspolizey zerfällt; diese, die 
mittelbare Polizey hingegen umfasst die Bev.ölke- 
r 1 ingspolizey, die Cultur - und, Eildmigspolizey -und 
die Gewerbspolizey. — Sowohl in der allgemeinen 
als in der besondern Polizey Wissenschaft hat der 
Verf. zwar alles ziemlich vollständig zusammenge¬ 
tragen, was hier zur Sprache gebracht werden 
musste. Indessen, sein Hauptverdienst bestellt auch 
bloss in diesem Zusammentragen. Neue Ansichten 
sucht man hier vergebens. Gewinn für die Wis¬ 
senschaft entspringt aus seiner Bearbeitung keines- 
weges. Vorzüglich in der allgemeinen Polizeywis- 
senschaft fehlt es an einem festen durchgreifenden 
Prinzip, nach dem die Gränzlinie des Zwangsrechts 
der Polizey bestimmt wäre, und dennoch ist die 
Zeichnung einer solchen Gränzlinie die erste Be¬ 
dingung, wenn die Aufführung eines haltbaren Sy¬ 
stems der Polizey Wissenschaft gelingen soll. Der 
\ erf. sagt zwar (S. 290): „Jedes Polizeygesetz muss 
vor Allem mit den Rechtsgrundsätzen übereinstim- 
men, die bürgerliche Freyheit nicht ohne Noth 
einschränken, oder derselben keine Hindernisse in 
den Weg legen, auf die Beförderung der Sicher¬ 
heit Aller abzwecken, und die Sicherheit jedes 
Einzelnen befördern, für Alle von gleichem Wer- 
the seyn, indem es Allen gleichen Schutz gewährt,“ 
Aller mit einer solchen blos negativen Bestimmung 
des Umfangs der Zvvangs.befugnisse der Polizevge- 
walt ist die Sache noch keinesweges abgethan. Die 
Gränze dieser Befugnisse muss bey weitem genauer 
bestimmt werden, wenn die Polizeygevvalt bey 
ihrer W iiKsarokeit für ihre Zwecke immer inner¬ 
halb ihrer Sphäre bleiben soll. Mit der Weisung: 
die Polizey solle die bürgerliche Freyheit nicht 
ohne Noth einschränken, ist, genau betrachte' 
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soviel als nichts gesagt. Auf den Grund einer so 
vagen Weisung vermag sie Alles zu thun, was sie 
zu thun für gut findet; denn immer wird sich et¬ 
was auf finden lassen, was ihren Eingriff in den 
Freyheitsbezirk der Bürger als nothrv endig darstellt. 
Man hat unsern Regierungen öfters den Vorwurf 
gemacht, dass sie im Polizeywesen häufig bey 
weitem mehr thun, als ihnen nach richtigen Be¬ 
griffen vom Wesen der Polizey und vom Umfange 
ihrer Rechte und Pflichten zukommt. Aber kann 
man ihnen diesen Vorwurf wohl mit Grunde ma¬ 
chen, wenn man den Umfang ihrer Rechte und 
Pflichten so vag bestimmt, wie hier der Verf. ? 
Kann man die Polizey einer Ueberschrcitung der 
Gränzen ihrer Befugnisse beschuldigen, wenn sie 
durch zu weit getriebenes Misstrauen geleitet, in 
den unbedeutendsten Umständen Veranlassung fin¬ 
det, sich nicht blos um das zu bekümmern, was 
öffentlich geschieht, sondern auch um die Beschäf¬ 
tigungen der Bürger im Kreise ihrer Familien? 
"was ihr der Verf. bey besonderu Veranlassungen 
(S. 30.5) selbst zugesteht Kann mau es ihr verar¬ 
gen, wenn sie durch falsche Ansichten vom Wohl 
des Staats — worüber noch unsere wenigsten Re¬ 
gierungen ganz im Reinen zu seyn scheinen — 
verleitet, sich in die Verwaltung des Eigenthums 
der Bürger einmischt, der freyen Gewerbslbätigkeit 
der Burger durch allerhand angeblich auf das all¬ 
gemeine Wohl abzweckende Anstalten Fesseln an¬ 
legt, und sich Vorschriften erlaubt, wie jeder sein 
Eigenthum gebrauchen solle, und wie nicht l Man 
sollte doch wohl glauben, <iie Ereignisse unserer 
Tage und die hür gemachten traurigen Erfahrung-n 
hätten unsere Staatsvvissenschaflslehrer aufmerksam 
gemacht, wie nothuendig es sey, über so wicht ge 
Angelegenheiten weniger zweydeuftg zu spreeh-Yi, 
und mit der möglichsten Vorsicht; und doch scheint 
cs nicht so. Noch immer behilft man sich mit 
Phrasen, die j- der Deutung fähig sind, und aus 
W leben sic h alles rechtfertigen lässt, was man nur 
d.raus rechtfertig-n will. Folgen des vom Verf. 
aufgestelllen vagen Princips sind es wohl, vvt nn er 
(S 325) ausserhalb den Mau< rn dir Bin he keinen 
Gottesdienst g hallen, und keine öffentliche Wall¬ 
fahrt gestattet wissen will; wenn er (S. 433) kein 
Stück Vieh, auch selbst nicht zum Hansg. nusse, 
geschlachtet wissen will, wenn dasselbe nicht vor¬ 
her lebend von dem verpflichteten Viehbeschauer 
besichtiget und gut geheissen worden ist; wenn 
er (S. 463) das offene Flussbad nur an solchen Or¬ 
ten erlauben will, welche die Polizey dazu be¬ 
stimmt hat; wenn er (S. 590) alle zur Mildthätig- 
k» t bestimmte Fonds, sie mögen was immer für 
eine Bestimmung oder Benennung haben, und in 
Weltlichen oder geistlichen Händen sic h bi finden, 
ohne alle Au\nahrnc der Generalarmendirection zur 
freyen Disposition überlassen wissen will; wenn 
er (S. 611) verlangt, dass alle Personen, welche 
heyfathen wollen, nur dann von. der Polizey die 

Bewilligung dazu erhalten sollen, wenn sie sich 
in Ansehung ihres eigenen Unterhalts und der Er¬ 
nährung der Kinder hinreichend ausweisen können; 
wenn er (S. 6^(j) den Eintritt in eine vom Staate 
errichtete Brandassecr anzgesellschaft zwar für will- 
kührlich erklärt, aber den Besitzern der nichtasse- 
cürirten Gebäude das Recht versagt, Gelder darauf 
aufzunehmen; wenn er (S. 71c) dem Staate, mit 
Recht, die Befugniss abspricht, die Theilnahme an 
den öffentlichen Schulen zu erzwingen, und den¬ 
noch gleich nachher die Behauptung aufstellt, der 
Staat könne indirect, durch gewisse Bedingungen 
zur Aufnahme der Dienstboten, Lehrlinge, Gesel¬ 
len, Meister, Bürger und Staatsdiencr, zum Ein¬ 
tritt in den Ehestand u. s, w. zum Schulbesuch 
bestimmen; — und dergleichen Behauptungen mehr, 
die entweder ganz falsch sind, oder nur unter 
mancherley Einschränkungen als richtig anerkannt 
Werden können. 

Mit literarischen Notizen hat der Verf. sein 
Werk sehr reichlich ausgestattet, doch nicht immer 
mit der erforderlichen Auswahl und Kritik. Die 
,,Rücksicht auf die neueste Gesetzgebung in Frank¬ 
reich und in den Rheinischen Bundesstaaten,“ wel¬ 
cher der Titel erwähnt, besteht endlich darin, dass 
die neuesten Polizeyv erlfigungen über gewisse Ge¬ 
genstände, besonders aber die Baierischen, Vf'iir- 
temb er gischen und Badischen am gehörigen Orte 
gewöhnlich in extenso eingeschaltet sind; eine 
Mühe, welche der Verf. sich indessen hätte erspa¬ 
ren kö neji, indem man diese V erordnungen ohne- 
diess schon aus der Iustiz- und Bolizey - Fama, den 
allgemeinen Bnlizeyblättern und dem allgemeinen 
Ixameralcorrespoudenten kennt. 

S TJA TS rVIR TH SCHAF T. 

Handbuch der Staat swirthschaft. Von D. Theo• 

dor Schmalz, Könn 1. i’reuss. Geh. Jwst/.rath. Ber¬ 

lin, hey Maurer. 1303. R. Vlll. und 35* leiten. 

(1 Tlilr. 12 gr.) 

Die staatswirthschaftlicben Grnndsä'ze, zu wel¬ 
chen sich di r Verf. des vor uns liegend-n Ha. d- 
büchs bekennt, kennt man bereits aus seiner Ency- 
cjopädie der Kam« ral Wissenschaften, und aus sei¬ 
nem Handbuch der Rechtsphilosophie. Bekannt¬ 
lich gehört er unter die Freunde und Vertheidiger 
des physiokratischen ‘Systems; und dicss Syst* rn 
deutlich darzustellen, ist der Zweck der hier ge¬ 
lieferten Untersuchungen. Sie sind der Erörterung 
der drey Fragen gewidmet: 1) was denn eigentlich 
der Reichthum der Nation scy ? 2 ) was der Staat 
für dessen Vermehrung zu thun vermöge? und 
3) wie er selbst den erworbenen Reichthum der 
Nation für seine Zwecke benutzen müsse? wornach 
denn das vor uns liegende Handbuch in drey Ab- 
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schnitte zerfällt. 1 ) Analyse des Kationaireich- 
thums; 2) Geiverbs - Folizey - Wissenschaft; und 
3) Finanzwissenschaft. Für die vorzüglichste Par¬ 
tie des ganzen Werks hält Rec. den zweyten Ab¬ 
schnitt. Ungeachtet die Ansicht, welche der Verf. 
hier (S. 161) vom Umfange des Wirkungskreises 
der Gewerbspolizey gibt, zu beschränkt ist, so 
lässt sich doch den Grundsätzen, welche er über 
die Zweckmässigkeit und Rechtlichkeit der meisten 
Anstalten zur Erhaltung und Beförderung des Na¬ 
tionalwohlstandes, aufstellt, der Beyfall wohl kei- 
nesweges versagen; und besondere Beherzigung 
unserer Regierungen verdient das, was er hier an 
mehreren Orten über die Vortheile des freyen Han¬ 
delsverkehrs und die Schädlichkeit der so beliebten 
Ein - und Ausfuhrverbote sagt. Die Richtigkeit 
seiner Behauptungen hat der Verf. durch ein Rey- 
spiel aus der Kurmark ziemlich evident nachge¬ 
wiesen; und seiner Evidenz wegen will es Rec. 
hier mittheilen. Dort ist die Ausfuhr der rohen 
Wolle, zum Besten der Wollenfabriken dieser Pro¬ 
vinz strenge verboten. Nach den Tabellen, welche 
Bratling in der Beschreib, der Mark Th. I. S. 252 
und 112 liefert, verarbeiteten diese im J.ahre iQoo, 

347,173 Stein Wolle, worunter 129,415 Stein aus 
der Kurmark selbst waren. Den Stein für sieben 
Thaler gerechnet, was er im Durchschnitte etwa 
kostete — weil unter der Wolle grobe, mitt¬ 
lere, und feine Wolle begriffen war — betrug 
also der Werth der rohen Wolle der Provinz 905,905 
Thaler. Der Werth der daraus tabricirfen Waaren 
betrug 1190.369 Thaler, überstieg mithin den Wol¬ 
lenpreis mit 234.964 Thalern. Indessen dieser Mehr¬ 
betrag stand keinesweges mit dem Mehrbetrag der 
Summe im Verhältnisse, welche aus der rohen 
Wolle hätte gelÖset werden können, wenn die Aus¬ 
fuhr trey gew< sen, und die Wolleriprt ise durch 
da3 Ausfuhrverbot nicht zum Vortlnile der Fabri- 
canten wären niedergehalten worden. Den Stein 
zu zehen Thaleru gerechnet, wofür er hätte ver¬ 
kauft werden können, wenn die Ausfuhr frey ge¬ 
wesen wäre, hätten aus der Wolle 1294,150 Thaler 
gelöset werden können, also 583»245 Thaler mehr; 
und die Provinz verlor also durch das Ausfuhrver¬ 
bot wirklich 103231 Thaler; nicht gerechnet die 
Nachtheile, die jenes Verbot selbst aui die Schaaf- 
zucht hatte. 

Weniger als der zweyte Abschnitt hat den Rec. 
die Bearbeitung des dritten befriedigt. Der Verf. 
stellt hier (S. 512) den Grundsatz auf, jede Person 
im Staate muss einen gleichen Antheil an den 
Staatslasten übernehmen; der-Arme soviel als der 
Reiche, und diese Abgabe muss allein vom reinen 
Ertrage des Landes genommen werden; jeder soll 
gleichen Antheil von seinem Antheile am gemei¬ 
nen rinnen Ertrage des Landes abgeben. Um die¬ 
sen reinen Ertrag auszumitteln, sollen die Grund¬ 
stücke vermessen, und nach ihrem reinen und ro¬ 

hen Ertrage abgeschätzt werden; und zwar soll 
diess letztere alle sechs Jahre von neuem gesche¬ 
hen. Die Schätzung soll nach Kirchspielen ge¬ 
schehen, und jedem Kirchspiele selbst überlassen 
werden; jedoch mit Zuziehung eines landesherr¬ 
lichen Finanzbeamten und einiger Abgeordneten 
benachbarter Kirchspiele, welche die nemliche Art 
der Oekonomie treiben. Diese Verordneten mögen 
auch die Beschwerden über Irrthümer nach einfa¬ 
cher Untersuchung ohne Process unter dem Vor¬ 
sitze des landesherrlichen Beamten besorgen. Ab¬ 
geschätzt soll werden jedes Grundstuck, auf wel¬ 
chem Naturprodukte gewonnen werden, nach dem 
Werth der im Durchschnitte gewonnenen Produkte. 
Nicht Aecker allein, sondern auch Gärten, Wiesen 
und forsten, Viehzucht aller Art, Fischerev und 
Jagd, Bergwerke, Steinbrüche, Salzquellen und 
Tortmoore. Alles wird veranschlagt, und zunächst 
der rohe Ertrag nach dem Durchschnitt der letzten 
sechs Jahre geschätzt. Von dem rohen Ertrage 
werden sodann die jährlichen Bestellungs oder Be¬ 
arbeitungskosten, und auch die Kosten abgezogen. 
Welche nach jährlichem Durchschnitte erforderlich 
sind, alles im Stande zu erhalten, oder wieder zu 
ersetzen, was mit. den Grundauslagen .angeschafft 
ist. Von dem Rest des rohen Ertrags-, nach Ab¬ 
zug der jährlichen Bearbeitungskosten und der Er¬ 
haltungskosten, sollten nun noch die Zinsen der 
Grundauslagen (d. h. derjenigen Auslagen, welche 
ein Grundstück erst fähig machen, zur Bebauung) 
abgezogen werden, aber weil sieh diese nicht u -hl 
bestimmen lassen, so sollen sie unberin ksichtivi lei¬ 
ben, und die Zinsen der Grundauslagen mit dem 
reinen Ertrage zusammen unter dem Name* laines- 
überschuss als besteuerbares Quantum angeuon o.en 
werden, übrigens aber die hiervon zu hebende 
Steuer die einzige Steuer seyn, welche zur Bestrei¬ 
tung der Staafsabgaben erhoben werden soll. — Es 
tragt sich sehr, ob diese Vorschläge den Grundsätzen 
des pbysiokratischen Systems ganz angemessen sind. 
Aber noch mehr fragt es sich, ob die vom lahres¬ 
üb er schlisse erhobene einzige Steuer auch dem allge¬ 
meinen Wohl Zusagen würde? Rec. iiinhtet wenig¬ 
stens die Oekonomie möge dadurch eher nied< rge- 
halten und gebindert, als emporgt hoben und beför¬ 
dert werden; worauf doch selbst nach dem Veri. di© 
Staatswirthschaft hinarbeiten soll. Rec. vveiss es 
aus eigner Erfahrung, dass der Ertrag des sogenann¬ 
ten Jahresuberschusses oft nichts weiter ist, als die 
landüblichen Zinsen der Grundauslagen ; und 111 
manchen Fällen kommen auch diese nicht einmal 
ganz heraus. Der Oekonom, der nach der Idee 
des Verfs. die StaatsabgaLen aus dem reinen Eruag 
des Landes allein bestreiten soll, wird also oft in 
die Verlegenheit gerathen, duse von den Zinsen 
der Grundauslagen bestreitenzu müssen, und du ss ‘ 
vorausgesetzt, wird sich der Ertrag der'Landrente, 
die eigentlich in den Zinsen jener' Auslagen in de* 
Regel beßteht, um so viel vermindern, als davon 
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un Abgab n abgegeben werden «ns?. Diess aber 
kann nach dem natürlichen Laufe der Dinge wohl 
keine andere Folge haben , als dass blos solche 
Zweige der Oekonomie betrieben werden, welche 
einen* wahren reinen Ertrag gewähren, d. h. wo 
nach Abzug der Bearbeitungs- und Erhaltungskosten, 
und der Zinsen der Grundauslagen, auch etwas 
übrig bleibt, und zwar noch so viel, als zum Ab¬ 
trag der öffentlichen Abgaben erforderlich ist. Die 
übrigen Zweige der Oekonomie hingegen. Wo die 
Abgaben auf die Zinsen der Grundauslagen fallen, 
werden aufgegeben und vernachlässigt werden; denn 
niemand verwendet sein Capital gern auf etwas, 
das ihm nicht so viel trägt, als die Zinsen betra¬ 
gen, welche er hätte beziehen können, hätte er es 
auf * einen andern Erwerbszweig verwendet. Die 
Capitale, welche bisher auf die Oekonomie ver¬ 
wendet wurden, werden nach und nach aus die¬ 
sem Erwerbszweige gezogen, und auf solche Er¬ 
werbszweige verwendet werden, von welchen 
nichts zu den öffentlichen Abgaben entrichtet wird. 
Und auf diese Weise wird sich sowohl der Betrieb 
und der Ertrag der Oekonomie überhaupt vermin¬ 
dern , als der Ertrag der öffentlichen Abgaben, 
welche aus jenem gehoben werden sollen. Der 
Verf. glaubt zwar (S. 536) die landesübliche Grösse 
der Zinsen mit der Abgabe würden den Güter- 
preiss, das Capital der Grundauslagen bestimmen; 
und diess mag allerdings richtig seyn. Aber so 
lange die Abgaben nicht für immer auf ein und 
dasselbe Quantum bestimmt seyn werden; und diess 
ist wohl in keinem Staate möglich, so lange wird 
jede Erhöhung oder Verminderung derselben immer 
auf den Preiss des Grundeigenthums einen zu be¬ 
deutenden Einfluss haben , um wirtschaftliche 
Leute nicht mehr vom Betrieb der Oekonomie ab¬ 
zuschrecken, als dazu anzulocken. Niemand wird 
sich der Gefahr Preiss geben wollen , sein auf 
Grundeigenthum verwendetes Capital durch eine 
neue Abgabe in dem Verhältnisse gemindert zu se¬ 
hen, als sich die Zinsen desselben durch jene Ab¬ 
gabe vermindern. Uebrigens können zwar der land- 
ii bliche Zinsfuss und die auf dem Grundeigenthume 
ruhenden Abgaben den Preiss des Grundeigenthums 
bestimmen; aber der Preiss des Grundeigenthums 
kann nie den Preiss der Capitale, den üblichen 
Zinsfuss, bestimmen, so lange nicht der Fall ein- 
tritt, dass Capitale nirgend anders, womit Vor¬ 
theile angelegt werden können, als in der Oekono¬ 
mie; und dieser Fall dürfte wohl in unsern vor¬ 
handenen Staaten nirgends vorhanden seyn , und 
noch weniger wäre er wünschenswert. Es lässt 
sich hiernächst zwar der Fall denken , dass der 
Oekonom, der mehr Abgaben als bisher zu entrich¬ 
ten hat, eich gegen den dadurch entspringenden 
Verlust, durch Erhöhung des Preisses seiner Er¬ 
zeugnisse zu decken suchen wird. Allein in wie 
vielen Fällen wird ihm diess gelingen ? Wird der 
C.utsument, der Handwerker, der Kaufmann, der 

Oekonom, den er bisher mit seinen Naturprodukten 
versah , ihm dafür mehr zahlen , als er bisher 
zahlte, wenn jener bey ihrer Production weniger 
gewinnt, als bisher? Es sind nur zwey Falle 
möglich. Entweder der Oekonom liefert jenen 
Classen seiner Mitbürger so viel als sie brauchen; 
oder seine Produktion hat diesen Umfang nicht. 
Im erstem Fall wird nach der Natur der Sache der 
Preiss der Naturprodukte bleiben, der er bisher 
war; der Oekonom mag dabey noch so viel verlie¬ 
ren durch die darauf gelegte Abgabe. Im letztem 
Falle hingegen wird zwar der Oekonom die Ab¬ 
gabe durch St igerung der Preisse seiner Naturpro¬ 
dukte auf den Handwerker und Kaufmann wälzen 
können; aber auf wie lause? Wird sich nicht der 
Handwerker und Kaufmann und der Consument 
überhaupt einen andern Markt suchen , wird er 
nicht bald aus dem Auslande holen, was er bisher 
im Inlande bezog? und wird am Ende der Oeko¬ 
nom nicht nachgeben müssen? es sey denn, dass 
er den Umfang seiner Produktion selbst verringert, 
oder dass der Staat die Einfuhr der fremden Na¬ 
turprodukte verbietet, die dem Inländer den Markt 
verderben; was beydes doch gleich nachtheilig seyn 
würde. — Kurz, man mag die Idee des Verfassers 
von einer einzigen Steuer, blos auf den Betrag der 
Jahresüberschüsse der Naturprodukte des Landes ge¬ 
legt, betrachten, von welcher Seite man will, im¬ 
mer erscheint sie gefährlich für den allgemeinen 
Wohlstand, besonders drückend für den Oekonomen, 
und nachtheilig für das Einkommen des Staats 
selbst. Liesse sich der Grundsatz der Physiokra- 
ten : nur allein der Inbegriff der Produkte, welche 
die JSJatur im Gebiete den Staats jährlich liefert, 
kann als das jährliche Finkammen der ]\atio?i an¬ 
gesehen werden, auch überhaupt rechtfertigen, isn- 
mer würden die öffentlichen Abgaben keines Weges 
auf den sogenannten Jahresüberschuss gelegt wer¬ 
den können, sondern immer nur auf den wahren 
reinen Ertrag; den einzigen Fall eines ausser allem 
Weltverkehr stehenden ganz geschlossenen Staats 
etwa ausgenommen; ein Fall, der jedoch nirgends 
existirt, und auch nirgends existiren kann, weil er 
der Natur und dem Wesen der Menschheit durch¬ 
aus widerstrebt. 

Vorzüglich darin , dass bey dem pbysiokrati- 
schen Systeme die Idee einer solchen Abgeschlos¬ 
senheit einer Nation von allem Weltverkehr zum 
Grunde liegt, sind aber auch die Gründe seiner 
Unzulänglichkeit zu suchen. Nur dann, wenn man 
sich eine Nation in dem Zustande einer solchen 
Abgeschlossenheit denkt , mag es sich etwa mit 
dem Verf. (S. 148) und den Physiokraten sagen las¬ 
sen: „Der gesammte alljährliche rohe Ertrag aller 
Arten von Oekonomie im Lande ist das jährliche 
wirkliche Einkommen der Nation; und er allein. 
Die Oekonomen .produciren für die Nation wirk¬ 
lich allein. Das, was sie gewonnen haben, wird 
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dann unter die übrigen nur vertheilt gegen die 
mannichfaltigen Dienste, welche sie dagegen leisten. 
Alle diese Dienste sind am Ende nur dem Land- 
wirthe geleistet.“ Aber denkt man sich eine Na- 
tion als Theilnehmend am allgemeinen Weltverkehre,, 
so sind diese Behauptungen offenbar falsch. Hier 
erscheint der Handwerker und der Kaufmann kei- 
nesweges in der niedern Rolle eines blossen Tage¬ 
löhners für die Oekonomen seines Staats; sondern 
als ein Wesen arbeitend für das Beste der ganzen 
Menschheit. In dem abgeschlossenen Staate konnte 
natürlich das Produkt seiner Arbeit nicht mehr 
Werth seyn, als der Betrag dessen, w'as er natür¬ 
licher Weise von denjenigen, für welche er arbei¬ 
tet, den Oekonomen seines Staats, dafür erhalten 
konnte; und da diese nichts weiter gehen können,, 
als die von ihnen gewonnenen Produkte der Natur, 
so kann der Werth der Produkte seiner Arbeit auch 
den Werth der Produkte der Natur nie überstei¬ 
gen, und alle Produkte der Arbeit des Handwer¬ 
kers und Kaufmanns können sonach blos den 
Werth der von den Oekonomen gewonnenen Pro¬ 
dukte der Natur vorstellen. Aber ganz anders er¬ 
scheint die Sache bey einer Nation, die am Welt¬ 
verkehr Antheil nimmt. Hier dreht sich die Pro¬ 
duktion des Handwerkers und Kaufmanns nicht 
blos um den engen Kreis der wechselseitigen Ver¬ 
sorgung der Oekonomen und Handwerker und Kauf¬ 
leute einer Nation durch Produkte der Natur und 
der Arbeit; sondern hier zeigt sich ein ganz ande¬ 
rer Maasstab für die Bestimmung des Werths der 
Produkte der Arbeit des Handwerkers und Kauf¬ 
manns. An die Stelle des Bedürfnisses der Nation, 
Welcher sie angehören , tritt das Bedürfnis* der 
ganzen Welt; aller Nationen, mit welchen Han¬ 
delsverkehr möglich ist; und diess Bedürfniss gibt 
den Produkten ihrer Arbeit nicht nur einen von 
den Produkten der Natur ihres Landes ganz unab¬ 
hängigen Werth, sondern auch einen bey weitem 
hohem. Und hier müssen die Produkte jener Ar¬ 
beit bey der Bestimmung des Betrags des National¬ 
vermögens allerdings mit in den Calkul aufgenom¬ 
men werden. Uebrigens ist noch zu bemerken,, 
dass, wenn man mit den Physiokraten vom IVerthe 
der Arbeitsprodukte des Handwerkers und Kauf¬ 
manns spricht, man bey diesem Ausdrucke nicht 
an Bedürfniss oder Gebrauchswerth denken darf; 
sondern immer nur an Tauschiverth, ln so fern 
man an Gebrauchswerth denkt, ist die Theorie der 
Physiokraten unbedingt und in jeder Beziehung 
talscb. Der Gebrauchswerth der Naturprodukte, 
welche der Handwerker verarbeitet, oder der Kauf¬ 
mann in den öffentlichen Handelsverkehr bringt, 
erhöht sich durch ihre Arbeit allerdings, selbst im 
geschlossenen Staate; und in so fern ist diese Ar¬ 
beit produktif. Aber anders verhält sich die Sache 
hey ns 1 anschwer th. Dieser hängt davon ab, ivas 
die Abnehmer für jene Produkte dem Producenten 
geben können; denn diese Grenze kann derTausclx- 
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werth in keinem Falle überspringen. Da« aber, 
was die Oekonomen dem Handwerksmann für seine 
Arbeitsprodukte geben können, kann nie etwas mehr 
seyn, als der Betrag der von ihnen gewonnenen 
Naturprodukte; und nichts mehr als dieses können 
wirklich die Handwerker einer Nation gewinnen, 
die sich in dem Zustande der von den Physipkra¬ 
ten als Grundlage ihres Systems angenommenen Ab¬ 
geschlossenheit vom Weltverkehr befinden. Bio» 
das Weltverkehr und der dadurch erweiterte Markt 
kann den industriellen Producenten die Möglichkeit 
gewähren, den Tauschwerth seiner Arbeitsprodukte 
aut den Punct zu erheben,, dass er dem Gebrauchs¬ 
werth gleich kommt, und bloss daraus, dass diesa 
den industriellen Producenten bald mehr ba d we- 
niger gelingt, ist es erklärbar, wie seine Arbeit 
einen hohem Tauschwei th haben kanu , als die 
Naturprodukte des von ihm bewohnten Landes ; 
wie sie ihm wirklichen Gewinn verschaffen kann; 
und wie es ihm möglich ist, Capitalc zu sammeln, 
welche ausserdem bloss der Oekonom würde sam¬ 
meln können, ungeachtet sie auch ihm am Ende 
nicht viel helfen würden, weil sich dadurch de* 
Tausch werth seiner Naturprodukte im Verhältnisse 
zum Tauschwerthe der Arbeitsprodukte des Hand¬ 
werkers nur verringern würde. 

Das Beste bey dem Streite über die Richtig¬ 
keit und die Vorzüge des Smilhschen Systems vor 
dem physiokratischen ist das, dass beyde in der 
Hauptsache darin Zusammentreffen, dass sie sich 
gegen das gefährliche Mercantilsystem vereiniget 
haben , über dessen Schädlichkeit unsere neuern 
Staatewirthschaftlichen Schriftsteller alle einverstan¬ 
den sind, ungeachtet ihm die Regierungen noch 
zu sehr huldigen. Für das Wohl der Nationen 
kann cs übrigens gleichgültig seyn , ob unsere 
Theoretiker mit den Physiokraten annehmen, Ge¬ 
werbe und Handel erhöhten den Nationalreich¬ 
thum nur mittelbar als Anstalten zur Belebung der 
Oekonomie; oder ob sie mit den Anhängern des 
Smkhisehen Systems an eine dadurch begründete 
unmittelbare Erhöhung des National Wohlstandes 
glauben, — was unstreitig richtiger ist; — genug 
wenn dadurch nur der Nationalwohlstand wirklich 
befördert wird. 

REISEBESCHREIB UN GEN. 

Magazin der neuesten Reisebeschreibungen in unter¬ 

haltenden Auszügen. Mit einer Karte und drey 

Kupfern. Zweyter Baud. Berlin,, bey Braunes. 

i8o8- 576 S. gr. Q. 

Nicht nur aus ausländischen, sondern auch 
aus deutschen Reisebeschreibungen liefert dieser 
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Band grüsstentlieils Auszuge, und bey jenen wer¬ 
den die schon vorhandenen Ucber6etzungen ge¬ 
braucht. Beschlossen ist S. i—38 die Reise durch 
Holland im Jahr 1806 , wozu ein illiuninirtes 
Kupfer ein Dienstmädchen und eine Milchhau aus 
Amsterdam vorstellend, gehört. S. 39.—77- Jacob 
Grant's Entdeckungs-Reise nach Neu - Süd wallis in 
den Jahren lßoo bis i8<>2- Das Original, von dem 
jtian auch schon eine Verdeutschung besitzt, ei- 
schien 1803. Es ist durch diese, hier sehr zu¬ 
sammengezogene, Reisebeschreibung die westliche 
Küste von Neuholland bestimmt, das Daseyn der 
Meerenge zwischen Neusudwallis bestätigt, und 
manches Neue über Sitten und Gebräuche der 
Neuholländer beygebracht worden. S. 78—*44 
und S. 210 — 245, G. A. Oliviers Reise durch 
Persien und Kleinasien im Jahr 1796 nebst der 
Charte des westlichen Theils von Persien , und 
einem die Trachten der Perser darstellendem Ku¬ 
pfer. S. 14.5—159- Meine Reise durch das König¬ 
reich Westphalen. Diese Reisebeschreibung durch 
die ehemalige Abmark, Niedersachsen und einen 
Theil Hessens war bisher ungedruckt und ihr Ab¬ 
druck soll fortgesetzt werden. Von der kleinen Stadt 
Werben und der Gegend hinter derselben gehl uie 
Reise aus. S. 160 — 175. Auszug aus L. A. Des- 
champs Reise in das Innere der Insel Java, vorzüg¬ 
lich in Absicht ihrer Bewohner (aus Malte Brun 
Annales des Voyages etc, übersetzt). S. 176—209. 
Wanderung in das Riesengebirge und nach Aders- 
bach im Jalir 1803. Diese ungedruckten Briefe 
über Schlesiens schöne Gebirgsgegenden rühren, 
nach der Versicherung des Herausgebers von einem 
aufmerksamen Beobachter her. Sie gehen von Gör¬ 
litz, Marglisse, Meffersdorf, aus. Die Ansicht der 
Sudeten und die Schneekuppe werden sehr anzie¬ 
hend beschrieben. Ein schlesisches Volkslied ist 
auch S. 199 heygelegt. S. 246—~95• Ruders Briete 
über Portugal in die Jahre (den Jahren) 1798“ 
1301* Der Verfasser des Auszugs hat. wohl nicht 
das in der Note angeführte schwedische Original, 
sondern die deutsche in dieser Literatur - Zeitung 
schon erwähnte Uebersetzung vor Augen gehabt. 
g p.y6_3i3- Bemerkungen über Polen und seine 
Bewohner. Aus den Briefen des Regierungsraths 
von. Uklanski (das Werk führt den Titel: Briete 
über Polen, Oesterreich, Sachsen, Bayern, Italien, 
Etrurien, den Kirchenstaat und Neapel, geschrieben 
vom Monat May 1807. bis zum Monat Februar 

i8<'8 von dem Kön'gl* PreUSS- Regierungsrath von 
Uklanski in 2 4 heilen, und ist in einigen Län¬ 
dern wegen der beleidigenden Urtheile über die 

Polen, verboten worden; der erste Theil geht bis 
Rovertdo). S. 514—54-• Reise durch Schottland 
und seine Inseln (aus der Handschrift von Solt.-n 
übersetzt in drey Banden, die bereits in dieser Li¬ 
teratur - Ziilung angezeigt sind). S. 543 — 3"6. 
Entdeckungsreise' na h Australien in den Jahun 
1800 bis 1804 herausgegeben von Friedrich August 
Fe von. Hier scheint das französische Original 
zum Auszüge gebraucht zu seyri. Zuletzt sind noch 
mit besondtrn Seitenzahlen (kleine) Züge, Skiz¬ 
zen und Anekdoten beygefügt. Es sind folgende; 
Todtenopfer bey Fürstenleichen (unter den alo n 
Scyfhen, aut der Goldküste von Guinea, auf der 
Küste Benin, von Desmarchais); Verrenkungscur 
in Arabien, von Niebubr; Mittel sich gegen die 
Kälte zu schlitzen (unter den Ostlaken, von .Mül¬ 
ler); Tobte und Zwillingsgeburten (bringen bey 
rohen Völkern bald Freude, halb Schrecken her¬ 
vor, je nachdem ihre angeeibtcn Bcgrüle es mit 
sich bringen — von Barbot); coloss disc’ne Bild¬ 
säulen (in einem Tempel zu Ava von Syuus ge¬ 
funden. — Statue Alexanders des Gross* n , die 
aus dem Athos ausgehauen werden sollte.) — Die 
Schlussbemerkung, es sey diess eine Aufgabe für 
unsere Canova’s, ist wohl sehr unpassend.) Wir 
wünschen, dass das Magazin künftig nicht aus be¬ 
kannten deutschen Reisen Auszüge abdrucke. 

Spanien unter der Regierung Karls IV. Mit sechs 
Kupfern. Manhvim, bey Schwan und Göz. iS°8- 

295 S. 8- (1 Thlr. 4 gr.) 

Dieser neue Titel passt zu dem alten Werke 
gar nicht. Es ist: Figaro’s Reise nach und in 
Spanien, die 1736 bald nach, ihrer Erscheinung in 
Paris auf Befehl des Parlements öffentlich ver¬ 
brannt wurde, und deren Verfasser Marquis de 
Langle mehrere Jahre in den Staatsgefangnissen 
schmachten musste. Die neue Ausgabe vom Jahr 
1796 erhielt nun allerdings mehrere Veränderun¬ 
gen , Zusätze, Berichtigungen; man kann aber 
deswegen nicht sagen, dass darin Spanien unter 
Karls IV. Regierung dargestellt sey. Jener Titel 
berechtigt zu grösser» Erwartungen , und kann 
vorrnemlich manchen in den jetzigen Zeiten ver¬ 
leiten, hier zu suchen, was er nicht finden wird. 
Das Werkchen scheint übrigens auch in der freyen 
deutschen Bearbeitung nicht so viel Sensation un¬ 
ter uns gemacht zu haben, als ehemals in Frank¬ 
reich da es verboten war. 
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PSYCHISCHE HEILKUNDE. 

Des passions, considerees comnie causcs, symptö- 

mes et rnoyens curatifs de V alienation mentale, 

par E. Es q uir ol, Docteur en Medccine. A Paris, 

de l’imprimeur de l’ecole de Medecine, rue des 

Maqons - Sorbonne , No. 13. An XIV. (1805). 

86 S. 4. 

Diese schätzbare Schrift, welcher unter den hie* 

her gehörenden neuern Werben von Arnold, Dii 
j'our, Pinel, Reil, Hojjbauer, PVagner, Schmidt, 
IVenxel, Perfect, von Haine, u. A. mit Recht ein 
Platz gebührt, ist in Deutschland nicht bekannt genug 
geworden. Sie empfiehlt sich durch eine gründ¬ 
liche und eindfingendc Erörterung ihres Gegen¬ 
standes, welche um so mehr Aufmerksamkeit ver¬ 
dient, da sie überall mit eigenen interessanten 
und lehrreichen Beobachtungen belegt und erläutert 

wird. 

Der Verf., ein würdiger Zögling des berühm¬ 
ten Pinel, mit allen zu seinem Zwecke erforder¬ 
lichen Kenntnissen und Talenten ausgerüstet, sieht 
einer von ihm selbst eingerichteten ansehnlichen 
Irrenanstalt in Paris vor, und lebt und webt, wie 
von der Natur auf diesen Posten berufen, mit so 
vieler Neigung als Aufopferung , beständig und 
ausschliesslich unter und mit den Gemüthskranken 
seiner Anstalt. Diess erstreckt sich so weit, dass 
er selbst mit denen, die nur nicht ganz unbändig 
sind, an derselben Tafel speist, wo er mit grosser 
Macht durch seine Kunst ihr Thon und Lassen 
leitet. Er-benutzt zugleich auch diese Gelegenheit, 
in ihrem Innern die Wege auszuspähen, die zu 
ihrer Wiederherstellung führen können. Mit gros¬ 
sem Vergnügen und Interesse wird sich Ree, stets 
erinnern, ein Augenzeuge dieser schönen Anstalt 
gewesen zu seyn, welche sich von aussen und in¬ 
nen unter ihren Schwestern so sehr auszeichnet, 
und wohin er, wo möglich, alle die Unglück- 

Ziveyter Rand. 

liehen schicken möchte, zu deren Heilung ander¬ 
wärts die Umstände in dem Maasse schwerlich za 
vereinigen seyn dürften. 

Der Verf. geht von dem Satze aus: dass man 
bey den Verwirrten nicht bloss die Verletzung der 
Verstandeskräfte, sondern auch ihren eigenthiim- 
lichcn Charakter, ihre Leidenschaften, ihre Nei- 
gungen beiücksichtigen müsse. Klima, Jahreszeit, 
Alter, Geschlecht, Temperament, Regime und Le¬ 
bensart, haben auf die Frequenz, den Charakter, die 
Dauer, die Krisen , den Ausgang und die phys. und 
moralische Behandlung dieser Krankheit, eben so 
grossen Einfluss, als sie durch den individuellen 
Zustand der Verstandeskräfte, die Cultur, die Lei¬ 
denschaften, die Sitten, Gebräuche, Gesetze, und 
die politische Lage eines Volks, nüodificirt wird. 

Seit der Erscheinung des Pinelschen Werks sev 
das Schicksal der Verwirrten unendlich verbessert 
worden. Kein anderes Werk über die Verstandes¬ 
zerrüttung habe in Frankreich auf die Behandlung 
dieser Unglücklichen einen so ausgezeichneten Ein- 
lluss gehabt. Un esprit philantropique dirige la 
surveillänce active qu’ils exigent; une douce sensi- 
bihte, une fermete eclairee, ont pris la place de 
la violence et d’une aveugle brütalile. On ne con- 
tient plus les fürieux avcc des chaines comnie des 
betes ieroces. \\renn auch die Grundsätze des 
Prof. Pinel nicht überall in Ausübung gebracht 
worden seyen, so bemühe man sich doch überall 
menschlicher gegen diese Kranken zu scheinen. 

Es werden di<x grossen Vorzüge kleinerer Ir¬ 
renanstalten vor den grossem überzeugend erwie¬ 
sen, zumal auch in Absicht des zur Heilung ihrer 
Bewohner so sehr nöthigen besondern Studiums 
eines jeden derselben. Aus ihren Geberden, Be¬ 
wegungen, Blicken, Aeusserungen, oft aus jeden 
andern unbemerklichen, Nüancen, schöpft der Arzt 
die erste Idee zur treffenden Heilung. Nur wenn 
man mit ihnen beständig zusammen lebt, sie tät¬ 
lich mehrmals sieht und alle Verirrungen ihrer 
Imagination* und die ganze Narrheit ihrer Hand- 
Jungen beobachtet, kann man zu einer penanpn 
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und ansgebreiteten Kenntniss ihrer Krankheit ge¬ 
langen. Ueberall beruft sich der Verf. auf Pinel 
und sein eigenes Beyspiel. 

Die moralische Behandlung, woraus die eng¬ 
lischen Aerzte lange ein Geheimniss gemacht hät¬ 
ten, sey von Pinel in seinem Werbe zur allgemei¬ 
nen Kunde gebracht worden. Es werden mehrere 
Beyspiele von dem Einflüsse der Seele auf den 
Körper gegeben. Seit langer Zeit habe man die 
Immunität siegreicher Armeen gegen die epidemi¬ 
schen Einflüsse beobachtet, welche den geschlage¬ 
nen muthlosen Feind zu Grunde richten. 

Eine grosse Menge von Verstandeszerrüttungen 
hängt allerdings von der Alteration einer Absonde- 
xung, von der Unterdrückung einer Ausleerung, von 
zurückgetriebenen Hautausschlägen, fremden Din¬ 
gen in der Höhle des Kopfes, des Unterleibes u. s.w. 
ab; aber oft liegt auch ein Krampf in den Haupt- 
xnittelpuncten der Sensibilität zum Grunde. Die 
eigentümlichen Functionen des Gehirn - und Ner¬ 
vensystems können Verletzungen erleiden , ohne 
dass man Spuren davon finde, oder eine materielle 
Ursache beschuldigen kann, die jedoch ein anderes 
Mal unverkennbar ist. Der Verf. findet sie haupt¬ 
sächlich im Magen und Unterleibe. Er nennt be¬ 
sonders echleimichte, atrobilarische Materien, Wür¬ 
mer, Unordnung im Leber- und Milzsysteme, Ver¬ 
stopfung der Gekrösdrüsen, Abnormitäten in den 
Functionen der Zeugung. 

Die Eindrücke der Sinne gehen unmittelbar 
zum Gehirne; aber die moralischen Eindrücke, als 
Zärtlichkeit, Hass, wirken sogleich auf den Plexus 
cardiacus, Schrecken, Zorn, auf den Plexus dia- 
phragmaticus, das Bedürfniss zu lieben, der Ver- 
misebungstrieb, die Liebe und die daher rühren¬ 
den Eindrücke und Affectionen, reflectiren sich auf 
die Plexus genitales. Von diesen verschiedenen 
Brennpuncten geht die Rückwirkung auf das Cen¬ 
trum der Sensibilität. Moralische Eindrücke kön¬ 
nen Krämpfe, Schwächen, selbst Lähmungen af- 
ficirter Organe aufheben , indess sie nicht auf 
das Gehirn wirken; warum sollten dieselben Ein¬ 
drücke die consensuellen Wirkungen dieser Art, 
wenn sie wirklich Statt haben , nicht aufheben 
können? Aber wird man zugeben, sagt der Verf., 
dass der moralische Einfluss eben die Macht habe, 
wenn die Verrückung sympathisch von einer Ver¬ 
stopfung der Eingeweide u. s. w. entstanden ist? 
Der Verf, sucht diess durch mehrere Gründe dar- 
zuthun, und erklärt endlich daraus, warum Pinel 
der moralischen Behandlung der Verrückung so 
vielen Werth beygelegt und eie zur Heilung der¬ 
selben in den meisten Fällen für geschickt ange¬ 
sehen habe, vorausgesetzt, dass sie noch nicht ha¬ 
bituell geworden ist. Er beruft sich demnächst 
auf seine Erfahrungen, die er in dieser Schrift be¬ 
kannt gemacht hat. (Es verdient hiemit verglichen 
zu werden , was Reil in seinem meisterhaften 
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Werke Rbapsod. über d. Anwend. d. psych. Cur- 
meth. auf Geisteszerrüttung S. 143 f- sagt.) 

Nach mehrern interessanten allgemeinen Be¬ 
trachtungen über die Passionen (es fehlt ein deut¬ 
sches Wort, welches diesen Ausdruck vollständig 
und genau wieder gibt) untersucht der Verf. ihr 
beständiges Verhältniss mit den Verstandeszerrüt¬ 
tungen. In den südlichen Gegenden sind diese 
Krankheiten häufiger als in Norden. Das Frühjahr, 
der Sommer, erweckt die Energie der physischen 
und intellectuellen Kraft, belebt die Passionen, 
gibt ihnen mehr Thätigkeit und prädisponirt beson¬ 
ders zur Manie. Die atmosphärischen Abwechse¬ 
lungen, welche den physischen und moralischen 
Zustand des Menschen modificiren, helfen auch bey 
den Verrückten Modificationen hervorbringen. Die 
gebildeteren Nationen haben heftigere, stürmischere 
veränderlichere Passionen; bey ihnen ist daher die 
Krankheit auch häufiger, in den Städten ist sie ge¬ 
wöhnlicher als auf dem Lande, in den Hauptstäd¬ 
ten gemeiner als in Städten vom zweyten Range. 
Die Kindheit ist frey von dieser Krankheit, wenn 
nicht eine ursprüngliche Disposition sie der Albern¬ 
heit oder dem Idiotism aussetzt Zur Zeit der Pu¬ 
bertät, da mit der Entwickelung neuer Organ« 
neue Empfindungen und neue Bedürfnisse entste¬ 
hen, und die Neigungen des jungen Menschen eine 
neue Richtung nehmen, äussert sie sich zuerst mit 
dem heftigen Charakter der Passionen dieses Alters, 
wenn nicht gewisse die physischen und moralischen 
Kräfte abnutzenden Sünden ein frühzeitiges Alter 
herbeygeführt, und in Hypochondrie, Verstandes¬ 
schwäche und Idiotism gestürzt haben. Im männ¬ 
lichen Alter, wo sich die gesellschaftlichen Bedürf¬ 
nisse vermehren, das intellcctuelle und moralische 
Vermögen sich ausbildet, erweitert, verstärkt, er¬ 
wacht das persönliche Interesse ; die jugendliche 
Aufrichtigkeit weicht der Verstellung, tausend Pro- 
jecte nehmen den Kopf ein, und, wie die Span¬ 
nungen der Liebe die Verhältnisse mit dem gelieb¬ 
ten Gegenstände erschlaffen, werden die künstli¬ 
chen Passionen stärker; Ehrgeiz, Ruhmliebe, Hab¬ 
sucht, verdrängen die Reize der Liebe und der Va¬ 
terfreuden. Gerade in dieser Zeit sind alle Arten 
von Wahnsinn häufiger und hartnäckiger, werden 
leicht chronisch, scheinen besonders mit irgend ei¬ 
nem Fehler im Unterleibe in Verbindung zu stehen, 
nehmen eine finstrere, traurigere Gestalt an, und 
kritisiren sich oft durch Ilaemorrhoiden und gal¬ 
lichte Ausleerungen. Im Alter ist die Krankheit 
wieder sehr selten, es finden in der Regel auch 
keine Passionen mehr Statt u. s. W. Ausnahmen 
hat es nur bey solchen Subjecten gegeben, die ihre 
physischen und moralischen Kräfte erhalten hatten. 
Von welchem Interesse ist es daher nicht, die Ent¬ 
wickelung der Passionen, die Zeit ihrer grössten 
Stärke, ihre Abnahme und die Perioden des Lebens, 
mit der Frequenz, dem Charakter, der Dauer, den 
Krisen, und der Behandlung der Verstandeszerrüt- 
tungen zu vergleichen? 



fr/3 XLIV. Stücfe. 

Bey den Weibern sind die Passionen lebhafter, 
feuriger, verliebter. Die Weiber sind darum auch 
der Verrückung mehr unterworfen, abgesehen von 
den Gründen, die in ihrer Organisation liegen, 
■wie Pinel beobachtet hat. Die Alten, und unter 
diesen Coelius Aurelianus, behaupteten das Gegen- 
theil. Die alten und neuen Sitten machen den 
Unterschied. In unsern Zeiten sind der Missbrauch 
der Musik, das Besuchen der Theater und der Ge¬ 
sellschaften, seit der zartesten Jugend, wo sich dio 
Organe ihrer Passionen kaum zu entwickeln anfan¬ 
gen, ein weiches, unthätiges, geschäftloses Leben, 
das Lesen der Romane, welche ihre Imagination 
exalliren und ihnen Ideen einer eingebildeten Voll¬ 
kommenheit einflössen, die sie erreichen wollen, 
und darüber, dass sie sie nirgends finden können, 
in Verzweiflung gerathen, — die Ursachen, Wo¬ 
durch ihre äusserste Empfänglichkeit und die Nei¬ 
gung zu allen Nervcnübeln, zur Geisteszerrüttung, 
hervorgebracht werden. 

Die Passionen haben auch einen gemeinschaft¬ 
lichen Sitz mit dem Wahnsinne, der Melancholie, 
und ihren Varie'äten, — in der epigastrischen Ge¬ 
gend, ursprünglich oder secundarisch. llecensent 
muss sich begnügen , aus der lesenswerthen nähern 
Entwickelung dieses Satzes nur einiges Wenige aus¬ 
zuheben. Die gastrischen Zufälle und Erscheinun¬ 
gen sind überall deutlich. ln den Leichen wird 
man von den widernatürlichen Abweichungen im 
Unterleibe, im Darmcanale, in der Leber, Milz, 
den Gekrösdriisen, der Gallenblase u. s w. über¬ 
rascht ; fast immer findet man Tricliuriden im 
Blinddärme, seltener Spulwürmer, oder Bandwür¬ 
mer. Wenn sich auch nicht entscheiden lässt, ob 
diese Abnormitäten die erste Ursache der Ver¬ 
rückung sind, so coexistiren sie doch meistens da¬ 
mit; dagegen findet man selten Fehler im Gehirne. 
Fast alle, die vom Wahnsinn befallen werden, ha¬ 
ben eine lebhafte Empfindlichkeit, Gehirn und Ner¬ 
ven wirken mit einer bemcvklichen Energie und 
auf eine heftige Weise, Bringt neue Passion den 
«epigastrischen Mittelpunct in Unordnung, so geht 
dio Reaction nach dem Gehirne und den Nerven, 
.»3s dem thätigsten Systeme. Oft geht der Ver¬ 
rückung bis zur Verwunderung eine Leichtigkeit, 
ein Ueberfluss von Ideen vorher, die Imagination 
äst lebhafter, die Gedanken sind erhabener, die 
^Entwürfe kühner. In andern Fällen findet auch 
das Gegentheil Statt, das Gehirn verrichtet seine 
Functionen schlecht, ist langsam, träge, die Ver¬ 
rückung wird durch eine beschwerliche Bewegung, 
durch einen unwiderstehlichen Trieb zum Schla¬ 
fen, Unlust zur Arbeit und Unvermögen zu den 
gewohnten Studien angekündigt. Ausser dem Ein- 
ilusse der Passionen auf die Verdauung, alteriren 
*ie auch den Athem, den Blutumlauf, die Aus¬ 
leerungen, deren Organe den epigastrischen Mittel¬ 
punct bilden. Dasselbe sieht man in der Ver¬ 
rückung. Das gastrische Leiden, so wie die Rich¬ 
tigkeit der ganzen Parallele, leuchtet überall her- 
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vor. Die Ausdünstung hat bey den Verrückten all- 
gemein einen ganz eigenen sehr stinkenden Geruch, 
auch trotz aller Reinlichkeit, der sich den Meuheln, 
den Gemächern, auf eine schwer zu vertilgende 
Art mittheilt u. s. w. Er nennt nur den einzigen 
Engländer Cnchton , und dann Pinel, als die 
wenigen Schriftsteller , welche die VerhältnKse 
der Verstaudeszerrüttung mit den Passionen studirt 
haben. 

In einer Tabelle wird das Verhältniss der mo- 
ralischen Ursachen zu den physischen angegeben, 
ln der Esquirolschen Anstalt Übertrafen jene diese 
weit, und verhielten sich wie 47 zu 13, in der 
Salpetiiere,. wo jedoch die Berechnung sich nur 
aut das weibliche Geschlecht bezieht, wie 574 zu 
165. Auffallend ist das Uebergewicht der physi¬ 
schen Ursachen bey einer gänzlichen Verletzung der 
Verstandeskräfte. Albernheit (De'mence) und^dio- 
tism hatten unter fünfzehn Kranken neun mal phy¬ 
sische und sechs mal moralische Ursachen; in der 
Salpetriere waren unter 142 solcher Kranken die 
Uisachen sechs und dre3rssig mal physische und 
neunzehn mal moralische. 

Allele vergieichung 
der Passionen mit den Verstandeszerrüttungen und 
ihren Varietäten an. Nur einige Züge davon. Es 
gibt gesunde Menschen, die einen unwiderstehli¬ 
chen, weder durch Furcht noch durch die Streng 
der Gesetze zurückzuhaltenden Hang zum Stehlen 
haben. (Rec. kennt eine vornehme, reiche, Dame 
welche diesen Hang hat, so wie er durch mehrere 
Beyspide uberzeugt ist, dass eben dieser unwider- 
stehhehe Trieb auch zu andern Verbrechen Statt 
findet.) Eben so gibt es Verrückte, welche ausser¬ 
dem und m ihren vernünftigen Intervallen von 
strenger Rechtschaffenheit, während der Anfälle 
durch eine unwillkürliche Bestimmung stehlen und 
Spitzbubenstreiche machen. Um eine Physiognomik 
dei Verruchten zu haben, müsse man eine grosse 
Menge solcher Kopfe zeichnen und hey jedem den 

Charakter der Physiognomie während des Anfalls mit 
dem der Kopfe vergleichen, in welchen die gröss¬ 
ten Meister sich bemühet haben, die Passionen zu 
malen. Man wurde dadurch auf eben so nützliche 
a s merkwürdige Resultate kommen, welche nicht 
adern zur Heilung, sondern auch zur Verhütung 
dieser Krankheit dienen können. Warum sollte es 
nicht äussere Erscheinungen geben, welche eine 
Anlage zu dieser so oft erblichen Krankheit anzei- 

§5n jS .hl8t |ieJntn Verrückten, in dessen 
I amilie nicht irgend jemand verrückt gewesen ist 
Die^s sey wenigstens das Resultat der Beobachtungen 
c.ie er in seiner Anstalt gesammelt habe. Fast alle sci’- 
ner Sorgfalt anvertraueten Kranken halten laute Zeit 
rror ihrer Krankheit, oft von ihrer Kindheit an, einiee 
Unordnungen ln ihren Functionen, i„ ihren Verstau! 
deskra ten, in ihren Leidenschaften dargeboten, wel- 
che selbst Ihren Verwandten entgegen waren, ater 
deren sie sich bey seinen Nachforschungen erinnerten. 

1 14 J 
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Einige hatten einen ausserordentlichen Stolz gehabt; 
Andre waren sehr zornig gewesen; diese oft traurig, 
jene lächerlich munter; einige von einer niedersclila- 
genden Unstetigkeit für ihren Unterricht; andre von 
einer hartnäckigen Application auf das, was sie unter¬ 
nahmen, aber ohne Festigkeit; mehrere waren knau¬ 
serig, kleinlich, furchtsam, unentschlossen; fast alle 
hatten eine grosse Tliätigkeit der intellectuellcn und 
moralischen Kräfte, welche einige Zeit vorher ver¬ 
stärkt worden war. Die mehresten hatten Nervenübel 
gehabt, die Weiber Zuckungen u. hysterischeKrämpie, 
die Männer schmerzhafte Zusammenziehungen der 
Muskeln (des Crampes), Palpitationen, Lähmungen. 
Mehrere trugen einige ohne Zweifel geringe Anzeigen 
auf ihrer Physiognomie, auf die man nicht geachtet 
hatte, die aber nun durch den Anfall der Krankheit auf¬ 
fallend wurden. Ein bereits vonPinel bemerktes all¬ 
gemeines Symptom, welches die Verrückung bey sehr 
vielen ankündigt, ist eine grössere oder geringere Ver¬ 
änderung in den moralischen Affectionen. Zuweilen 
wird der Anfall, oder die erste Entstehung der Krank¬ 
heit durch einen Kaltsinn, durch eine Entfernung 
oder Abneigung gegen Verwandte, vertraute Freunde, 
durch ein Verlangen, aus dem Schoosse ihrer Familie 
zu gehen, durch eine Art von Langerweile an allen 
Orten, wo sie einige Zeit gewesen u. s. w. angekün¬ 
digt. Oft bringt sie der blosse Name ihrer Verwandten, 
Freunde, in Hitze, Quaal,. Wuth, ohne vormalige 
Animosität gegen sie; ihr Delirium scheint sich selbst 
besonders mit 'den Personen zu beschäftigen, welche 
sie vorzüglich liebten. Keine Spur von Achtung, Er¬ 
kenntlichkeit, Liebe, Freundschaft, alles ist erloschen 
und umgekehrt. Das ist mit mehreren schönen Beob¬ 
achtungen belegt. In seltenen Fällen nimmt eine ein¬ 
zige Person die ganze Seele des Verrückten ein, und 
schliesst alle andern aus. Man kann sagen, dass es 
eben so eine moralische Melancholie gebe, als eine 
intellectuelle. Dort concentrirt sieh alle Empfindung 
auf einen einzigen Gegenstand, liier aut eine einzige 
Idee. Einige Melancholische behalfen doch einige 
Neigung für ihre Verwandte, Freund», aber das son- 
stige Zutrauen zu den geliebten Personen, die vor der 
Krankheit Alles über sie vermochten, haben sie nicht 
mehr. Das hängt unstreitig mit dem, allen Melancho¬ 
lischen eigenen, Misstrauen zusammen u. s. w. Sie 
tliehen ihre Geliebten, wenn sie bey ihnen sind, und 
suchen sie, entfernt von ihnen; sie sind nirgends 
wohl und unzufrieden mit aller Welt. Diese morali¬ 
sche Verkehrtheit ist so auffallend , so beständig, dass 
sie ihm als ein wesentlicher Charakter der Verstandes¬ 
zerrüttung angesehen werden zu müssen scheint. Es 
gibt keinen Verrückten, dessen moralische Kräfte 
nicht verändert, in Unordnung gebracht, verkehrt 
sind. Diess Symptom sey den mehrsten Beobachtern 
entgangen. Er habe es nie vermisot. Die PLÜckkehr 
der moralischen Affectionen in ihre gehörigen Gren¬ 
zen, das Verlangen der Kranken, ihre Verwandten, 
Freunde, wieder zu sehen, die Freude, die Thränen 
der Rührung bey ihrem Anblicke, der Trieb, wieder 
unter sie, in den Schoos* ihrer alten Gewohnheiten, 
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zurückzukehren', bieten ein ursprüngliches Zeichen 
einer nahen Heilung oder einer Remission dar, wenn 
das Uebel remittirend ist. Bey aller erwiesenen Ana¬ 
logie der Passionen mit der Verrücktheit, wie kommt 
es, sagt der Vf., dass man jene zur Behandlung dieser 
bisher so vernachlässigt hat? Die Albernen (Demens) 
sind die misstrauischsten von allen Verrückten. Die¬ 
ser misstrauische Geist findet sich auch bey den Völ¬ 
kern wieder, deren Verstand weniger entwickelt ist, 
bey dem gemeinen Volke, dem Landmann, den Wil¬ 
den. Die grossen Künstler, die wissenschaftlich Ge¬ 
bildeten, die Gelehrten, sind dagegen am wenigsten 
misstrauisch und die Unbefangensten. So wahr sey es, 
dass eine moralische Kraft in der Superioritat liege, 
welche die grössere Ansbildung des Verstandes über 
andre Menschen gebe. Gleichwohl haben die Ver¬ 
rückten, trotz ihres Misstrauens, eine Unvorsichtig¬ 
keit, die man nur mit der des Caraiben vergleichen 
könne; keine Sorge, keine Unruhe wegen des folgen¬ 
den Augenblicks, aber das höchste Misstrauen wegen 
des gegenwärtigen. Es werden die Vortheile erör¬ 
tert, welche die Verrückten in fremden Händen erhal¬ 
ten. Die Sorgen, die sie in dem Schoosstfbrer Familie 
gemessen, werden von ihnen für nichts geachtet, für 
Schuldigkeit gehalten. Man entzieht sie dieser Er¬ 
wartung, indem man sie aus ihrem Hause bringt; 
neue Gegenstände werden sofort durch neue Ein¬ 
drücke neue Ideen erregen. Die Veränderung des 
Aufenthaltes ist zuweilen allein hinreichend gewesen, 
Verrückten ihren Verstand wieder zu geben , bald 
durch den tiefen Eindruck, den jie daher erfahren, 
dass sie sich in einem Narrenhause befinden, bald 
durch die Verwunderung, worein sie durch die um¬ 
gebenden Gegenstände gesetzt werden. Diess wird 
durch einige überzeugende Beobachtungen erwiesen. 
Die Sorgfalt, die man einem Verrückten in einem 
fremden Hause beweist, wird geschätzt, weil sie ihm 
neu ist, und weil sie ihm nicht aus bloßser Schuldig¬ 
keit geleistet wird. Die xWtigkeii, die Aufmerksam¬ 
keit, die Sanftmuth, wirken auf ihn, weil sie ihm 
von Leuten, die er nicht kennt, unerwartet sind. 
Ein geübter und geschickter Mann benutze diese gün¬ 
stige Stimmung, die Frucht der ersten Verwunderung. 
Er imponire durch einen festen und sichern Ton, 
welcher Achtung fordert, indess er Zutrauen einflösset. 
Bald wird der Verrückte in diesem Fremden einen 
entschlossenen u. mächtigen Mann erkennen, den man 
schonen muss, einen grossmüthigen und guten Mann, 
dessen Güte man sich überlassen kann. Eine heilsame 
Furcht, die Nothwendigkcit einer Abhängigkeit, der 
man sich nicht entziehen kann, die Hoffnung, wer¬ 
den ihn in sich zurück führen, werden anfangen, 
ihm die Möglichkeit sehen zu lassen, dass er krank 
sey; bald wird er davon überzeugt werden; und ist 
diess Resultat nicht der sicherste Bürge seiner Wie¬ 
derherstellung? Wann ich mit euch glauben könnte, 
sagte ein Verrückter zu dem Verf., dass ich ein Narr 
wäre, ich würde bald geheilt seyn; aber ich kann 
diesen Glauben nicht erhellten. 
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Oft ist et, sagt der Verf., eia zuvorkommendes 
Aeusseres, das Lächeln des Wohlwollens, das Ange¬ 
legentliche zärllicher Theilnahme, womit man einige 
Kranken empfangen muss. Nichts ergreift sie sosehr, 
als wenn sie scharf und lange angesehen werden. 
Richten sie ihre Augen dann erst auf den, welcher 
sie so anschauet, so scheint es, dass sie ausfindig zu 
machen suchen, was sie zu erwarten, zu hohen oder 
zu fürchten haben. Dieser Augenblick ist schätzbar, 
um ihn für die Zukunft zu benutzen. Dr. TVillis 
soll die glücklichste Physiognomie gehabt haben, die 
Sanftmuth und Affabilifät athmeten auf seinem Ge¬ 
sichte. Aber diess änderte sich alles, wenn er einen 
Verrückten zum ersten mal ansah. Alle Züge seines 
Gesichts vereinigten sich dann, um Respect und Auf¬ 
merksamkeit des Verrückten zu fordern. Sein durch¬ 
dringender Blick schien dann in dem Herzen dessel¬ 
ben zu lesen, und seine Gedanken, wie sie sich bil¬ 
deten, zu errsthen. Auf diese Weise bereitete er 
sich eine Herrschaft über seine Kranken, welche eins 
seiner Heilmittel wurde. (Ueber diesen merkwür¬ 
digen Geistlichen und seine Curmethode verdient 
Jas. Frank's Reise nach Paris, London etc. £ter Th. 
S. *58 f. verglichen zu werden.) 

Ein anderes Mal glaubt der an einen fremden 
Ort gebrachte Kranke sich von seinen Ellern, Freun¬ 
den , verlassen. Beweist man ihm nun Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit und Theilnahme an seiner Lage, 
verspricht man ihm, den Faden seiner moralischen 
Existenz wieder anzuknüpfen, so gehen der grosse 
Schmerz und die Verzweiflung in Zutrauen zu den¬ 
jenigen über, welche ihn trösten , und zur Hoffnung 
in die Erfüllung ihres Versprechens. 

Andre glauben, in dem fremden Hause ihren 
Feinden oder schrecklichen Todesstrafen überliefert 
zu werden. Gelingt es, ihre Furcht durch ein sanf¬ 
tes, gefälliges, zuvorkommendes Betragen zu vertil¬ 
gen, so ist die Besserung nicht weit. Es felgen ei¬ 
nige lehrreiche Beyspiele. 

Die Nothwendigkeit, Kranke dieser Art aus ih¬ 
rem Hause zu bringen, bezieht sich ferner auf die 
Entfernung derselben von gehässigen Gegenständen, 
über die man in einem geräumigen Irrenhause leich¬ 
tere Verfügungen treffen kann; so wie auf die Ent¬ 
fernung von dem Lärm und Geräusche des Innern 
grosser Städte u. s. w. Wird mit trefflichen Beobach¬ 
tungen belegt. 

Die Verrückung von Trunkenheit bleibe nach 
mehreren Rückfällen unheilbar. In England sey 
sie die gewöhnlichste Ursache; von 100 sey diess 
90 mal der Fall, in Frankreich kaum 5 oder 6 mal. 
licy einem Volke, sagt der Verf., dessen Neigun¬ 
gen und Ideen ganz mercantiliscli sind, muss das 
Gefühl den moralischen Regungen 'wenigen Spiel¬ 
raum gestatten, die Passionen spielen eine sehr be¬ 
schränkte Rolle im Hervorbringen der Verrückung. 
Das scy vielleicht der Grund , warum nach Ulead's 
Erzählung, na«h der berüchtigten Revolution in 

693 

England es mehr Verrückte unter den Reichgewor- 
denen gab, als unter den Verarmten. In Frank¬ 
reich habe das Gegentheil Statt gefunden, die Ver¬ 
rückung habe fast alle ergriffen, welche der Revo¬ 
lutionssichel entgangen sind. Er sucht darin den 
Grund, warum die Manie schwerer in Frankreich 
als in England zu heilen sey. In England habe 
man,nur die Wirkungen der Trunkenheit zu ver¬ 
nichten, aber wir, sagt er, wir haben die Verwü¬ 
stungen der Passionen zu bekämpfen. Darum sey 
das Studium der Sitten, der Gebräuche der Völker, 
zur gründlichen Kenntniss und Heilung der Manie 
so wesentlich nöthig. So viel die Engländer auch 
mit ihrer glücklichen Behandlung prahlen mögen, 
so können ihnen in Frankreich die grössten Vor¬ 
züge entgegengesetzt werden. Man heile in Paris 
mehr Verrückte, als in London. Ausser auf Find 
beruft sich der Verf. auch auf D. Frank in seiner 
(oben angeführten) Reisebesfchreibung. Es werden 
Vergleichungen zwischen den Hospitälern von York, 
Bedlam, S. Lucas, in England, und der Salpetriere, 
nebst dem Institute des Verfs. zu Paris, angestellt, 
die sehr zum Vortheile der letzteren aus fallen. In 
der Fsquirolsch.cn Anstalt wurden von 66 Wahn¬ 
sinnigen 4l geheilt, 5 starben und 10 blieben noch 
im Hause. Der Verf. fährt nun fort, die Vortheile 
der Entfernung solcher Kranken in ein fremdes 
Haus anzugeben. Was er sowohl hierüber sagt, 
als über die Nothwendigkeit, die Verrückten nach 
der Art der Krankheit von einander abzusondern, 
und besonders auch die Reconvalescenten zu isx>fi¬ 
xen, verdient gewiss alle Beherzigung, und stimn't 
mit dem vollkommen überein, was Find darüber 
geaussert hat. 

Die Wüthenden müssen im untersten Stock¬ 
werke wohnen, damit sie sich nicht aus den Fen¬ 
stern stürzen können. Es bedürfe dann keiner ei¬ 
sernen Gitter. Der Verf. hat in seinem Hause Ja- 
lousieen mit beweglichen Latten, die der Kranke 
aber nicht aus ihrer Lage bringen kann. Nach Er¬ 
forderniss der Umstände kann man die Zimmer 
dadurch verdunkeln, oder durch gänzliche Oeft- 
nung derselben der Luft freyen Eingang verschaf¬ 
fen. Zu dem Ende befinden sich die Fenster auch 
nicht an den Seiten der Thür, sondern ihr gerade 
gegenüber. Noch ein andrer Nutzen hiervon ist 
dieser: die Wahnsinnigen bewaffnen und verschan¬ 
zen sich gleichsam zuweilen in ihrem Zimmer ge¬ 
gen die Thür, es wird gefährlich hinein zu drin¬ 
gen. Einige Domestiken machen mm Miene, zum 
Fenster hinein zu steigen: Jetzt richtet der unvor¬ 
sichtige Kranke seine Vertheidigungsmittcl gegen 
diesen Punct. Indess kommen andre Domestiken 
ohne Gefahr zur Thür herein. — Die Thürcn müs¬ 
sen ferner ohne Geräusch geöffnet werden können, 
nicht durch Schlüssel und grosse Riegel, deren Be¬ 
wegungen den Kranken in Unruhe setzen, erschre¬ 
cken; ein einfacher platter Schieber verschlieft ihn 
ohne allen Lärm in seine Karffmer. (Werden dies« 
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kleinen polnten Schieber, welche, wie Ree. 'sich 
überzeugt hat, ihren Zweck vollkommen erfüllen, 
noch mit etwas Oel bestrichen, so können ohne 
das geringste Geräusch die Thüren dadurch geöff¬ 
net und geschlossen werden.) — Jeder Kranke muss 
seinen eigenen Bedienten haben, der ihn in allen 
Dingen zufrieden zu stellen sucht, und ihm so 
wenig zu widersprechen als seinen Ideen zu schmei¬ 
cheln versteht Er darf durchaus keine Gewalt 
brauchen; er muss sich angelegen seyn lassen, das 
Vertrauen desselben zu gewinnen, sein Vertrauter, 
sein Freund, der Gefährte seiner Zerstreuungen und 
Bewegungen zu werden. Ist ein Zwang nötbig, 
so muss sich der Bediente entfernen, damit er kei¬ 
nen Theil daran zu haben scheine; dieser theilt 
vielmehr sein Schicksal mit ihm , tröstet ihn, und 
erreicht von ihm, was er thun soll. Durch den 
Bedienten erfährt man oft die Ideen, Gedanken und 
Plane des Kranken, und gelangt zu einer Menge 
von Dingen, die zur Heilung dienen können. Der 
Verf. hatte mehrere Kranke, die aus Furcht, ihre 
Bedienten zu erzürnen, manches Ungereimte un- 
tferliesscn und ihre W.uth bezähmten. Ein Ver¬ 
rückter zerriss alles. Der Verf, legte dem Bedien¬ 
ten desselben das Camisol an, und zürnte lebhaft 
mit ihm in Gegenwart de6 Kranken. Dieser bat 
für ihn, versprach, nichts mehr zu zerreis6en, und 
hielt Wort. Diese Menge von Bedienten lassen 
den Kranken nicht allein, derselbe ist immer von 
Leuten umgeben, welche plaudern, sich zerstreuen, 
und ihn durch ihr Beyspiel fortziehen. Ist ein Ver¬ 
rückter ruhig genug und kann es geschehen, ohne 
die öffentliche Sicherheit zu verletzen, so lasst ihn 
der Verf. mit seinen Bedienten grosse Promenaden 
machen. Dadurch wird ihm am sichersten Schlaf 
verschafft. Daraus sieht der Kranke, das« er nicht 
gefangen is-t. Für einige wird diess zur Strafe oder 
Belohnung benutzt, ein Beyspiel für andere u. s. w. 

Alle Domestiken müssen ohne Widerrede in 
Gegenwart des Kranken gehorchen. Ihre grosse 
Zahl überhebt fast immer ihren Gebrauch, wo Ge¬ 
walt nötbig wäre. Denn die Wüthendsten geben 
nach, sobald sie die Unmöglichkeit sehen. Wider¬ 
stand zu leisten. Ein General wollte nicht ins Bjvd 
kommen. Der Verf. schickte ip Bediente in sein 
Zimmer, wovon ihm einer sagte; man würde ihn 
forttragen, wenn er nicht ginge. Würdet ihr euch 
unterstehen, die Hand an euern General zu legen? 
Man erwiederte: Ja! Er sah sie an, als wenn er 
sie intimidiren wolle, und ging, ohne dass es nö- 
thig gewesen wäre, ihn mit einem Finger zu be¬ 

rühren. 

Der Zwang ist ein sehr schwer zu handhaben¬ 
des Mittel, um es mit Vortheil anzuwenden, und 
um die Sache dadurch nicht schlimmer zu ma¬ 
chen. Die Absicht muss seyn, die Imagination zu 
tixiren, stark zu erschüttern, oder Furcht einzu- 
tiössen. Von den Wirkungen der Erschütterung 

*jer Imagination will der Verf. in einem andern 
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Memoire reden. Hier nur von der Furcht, wel¬ 
che leohaft uno zur rechten Zeit erregt sehr nütz¬ 
lich werden kann, indem sie einen Krampf verur¬ 
sacht, der den Krampf, welcher das Delirium be- 
giümiet, aulhebt. Diess wird durch mehrere 
Beobachtungen bestätigt. 

Aber so unbiegsam der den Verrückten zu lei¬ 
stende Widerstand seyn muss, so sehr verbietet der 
Verb alle Härte, Schläge, Misshandlung. (Der D. 
Willis erlaubte sich doch in einigen Fällen von be- 
sonderei Bosheit und -Unvernunft im Vorbeygehen 
mit Nutzen einen Hieb, der aber von der Hand 
des Arztes selbst kommen müsse.) Sie dürfen sich 
nie mit Grund zu beklagen haben. Es muss die 
strengste Gerechtigkeit gehandbabt werden. Man 
muss ihnen. nie Gelegenheit zur Unzufriedenheit 
geben. Dahin gehört: dass der Zwang (ia repres- 
sion) nie in Gegenwart andrer Kranken geschehe, 
welches sie gewöhnlich 6ehr übel empfinden; dass 
er nie ohne grosse Verschuldung des Kranken Statt 
finden dürfe; dass er sogleich nach dem Vergehen 
angewendet werde; dass man es ihm empfinden 
lasse, die Repression geschehe, weil er Unrecht 
habe; dass man ihn überzeuge, er allein habe zu 
diesen Maassregeln genöthiget; dass man sie sofort 
nachkisse, sobald er sich unterwirft; und dass sie 
nicht lange dauern dürfen, damit er die Bewe¬ 
gungsgründe dazu nicht aus den Augen verliere 
und murre. 

Die Zwangsmittel beschranken sich bloss auf 
die enge Weste und die Rinsperrung. 

Dieeuge Weste genüget vollkommen, den Wü¬ 
thendsten lest zu halten. Die Aermel derselben 
laufen über die Hände weg und in einander. Sie 
ist leicht anzulegen, ohne dass, den Widerstand 
des Kranken zu überwinden, grosser Zwang nöthi0- 
wäre.. (hec. hat sich in Paris mehrere Modelle 
von dieser engen Weste verschafft, so wie sie in 
der Salpetriere und in der Esquirolschen Anstalt 
daselbst gebräuchlich sind. Sie 6ind von starkem. 
Zwillich oder fester Leinwand von verschiedener 
Feinheit. Einige sind nur wirkliche Camisöler, 
Andre gehen bis zu den Füssen herunter und kön¬ 
nen unten über solchen zusammengezogen werden, 
so dass der Kranke damit wohl gehen, aber nur 
kurze Schritte machen und keinen Schaden thun 
kann. Die langen über die Hände weggehenden 
Aermel laufen bey einigen dieser Westen in eins 
zusammen, bey andern sind sie abgesondert und. 
am Ende mit Schnüren versehen, vermittelst wel¬ 
cher man sie zuzichen kann. Sie werden dann 
kreuzweis über einander nach dem Rücken bezo¬ 
gen und hier befestiget. Es ist nicht wohl mög¬ 
lich, dass die Hände darin irgend eine Gewalt 
ausüben können. Um zu verhüten, dass der Ver¬ 
rückte sein Camisol unter dem Kinne mit den 
Zähnen nicht fassen könne, wird, falls es nöthig, 
an dieser Stelle ein Stück Blech angenähet. Alle 

aicsc Westen werden auf dem Rücken zugebun- 
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den. Ree. wird die sich in meinen Händen befin¬ 
denden Muster anderwärts näher beschreiben. In 
der Salpetriere haben sie noch den sogenannten 
Sangle, einen starken von grober Leinwand ver¬ 
fertigten handbreiten und einige Ellen langen Gür¬ 
tel mit Riemen und Schnalle versehen. Dieser 
wird über der Brust her um beyde Arme gewun¬ 
den-, und auf dem Rücken fester oder loser zuge¬ 
schnallt. Die Arme können dadurch sehr stark zu¬ 
rückgezogen werden, so dass diess ungemein em¬ 
pfindlich wird. Ms. Pussin, der Aufseher in der 
Salpetriere, ein sehr merkwürdiger Mann, dessen 
Rec. bey einer andern Gelegenheit rühmlichst ge¬ 
denken wird, hatte die Güte, ihm diesen Gürtel 
auf seine Bitte anzulegen, und er fühlte seine 
Wirkung sehr lebhaft. Die Kranken fürchten ihn 
gewöhnlich sehr, und die blosse Drohung damit 
ist oft hinreichend, sie in Ordnung zu bringen.) 
Das Camisol verhindert nicht allein den Gebrauch 
der Hände und Füsse zu Gewalttätigkeiten, son¬ 
dern auch das Zerreissen der Kleider und die 
Nacktheit. Wenn der Verrückte bey freyem Her¬ 
umlaufen in seinem Zimmer sich Schaden zu thun 
in Gefahr ist; so befestigt man ihn mit der Weste 
gekleidet auf einem Sitze oder auf dem Bette ver¬ 
mittelst solcher Binden, die den Gliedern nicht 
wehe thun. Die Douche thut zuweilen auch gute 
Wirkung; einige Kranke fürchten sie sehr. Es er¬ 
folgen abermals sehr interessante und belehrende 
Beobachtungen. 

Das sogenannte Sturzbad (bain de surprise) 
verwirft der Verf., weil es schwer sey, die Vor¬ 
theile gegen den Schaden, den es stiften könnte, 
zu berechnen. Er sagt sogar, der Rath würde ihm 
eben so lieb seyn, einen Verrückten ans einem dritten 
Stockwerke auf das Pflaster zu stürzen, weil ein 
solcher Sturz mehrere Wahnsinnige geheilt habe. 

So nützlich es in einzelnen Fällen ist, Furcht 
und Schrecken zu erregen, so nöthig ist es in an¬ 
dern , diese beyden Gemüthsbewcgungen zu besänf¬ 
tigen und zu zerstreuen. Aus mehreren Beyspie- 
lcn wird erwiesen, dass der Contrast der grossen 
Sorgfalt für solche Kranke in einem fremden Hause 
mit ihrer Furcht bey ihrem Eintritte in dasselbe 
ein mächtiges Heilmittel ward. 

Dass starke Personen von geprüftem Muthe in 
diesem Zustande schüchtern und furchtsam wer¬ 
den, wird durch einige Beobachtungen bestätigt. 
Furcht ist oft die erste Ursache der Verrückung, 
und kündigt auch oft den Anfall an. 

Für die Ursachen der Schlaflosigkeit dieser 
Kranken hält er körperliche Schmerzen, dringende 
Bedürfnisse, böse Träume, und zuweilen verrückte 
Ideen. Den Einfluss dieser Ursachen zu heben, 
ist es wesentlich, dass Domestiken nahe bey den 
Kranken schlafen. Auf ein Geschrey eilt ein Do¬ 
mestike mit dem Lichte herbey, redet den Kran¬ 
ken mit Sanftmuth an, tröstet, ermahnt ihn, Ge¬ 
duld bis Morgen zu haben. Bedürfnisse, als Han¬ 
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ger, Durst, werden befriedigt. Beunruhigt den 
Kramken grosse Hitze, so lindern ein Bad, Oxycrat- 
umschläge über den Kopf. Auf diese Art wird oft 
Schlaf, oder doch Ruhe bewirkt. Schwerer ist die 
Absicht zu erreichen, wenn der Kranke lustig und 
fröhlich ist und singt. Ueberspannto Imagination 
sucht man dadurch zu beruhigen, dass man ihm 
zuredet, keinen Lärm zu machen, damit die Nach¬ 
barn nicht in der Ruhe gestört werden. Kommt 
man mit dem Zureden nicht fort, so muss mau 
sie mit den Morgen zu erwartenden Vorwürfen 
und Zwangsmitteln furchtsam machen. In hart¬ 
näckigen Fällen erfüllt ein eintöniges Geräusch an 
der Thür oder an den Wänden den Zweck. Diese 
fixirt die Imagination und schläfert allmählig ein. 
Der Verf. hat mit Erfolg einen Tropfenfall in ein 
Becken angewandt. Narcotische Mittel gelingen 
selten. Bewegungen, Promenaden, Reiten, Reisen, 
Jagd, Landbau, bringen vorzüglich Schlaf. Viele 
Melancholische, auch Wüthende, sind dadurch zur 
Vernunft gebracht. Die Muskelthätigkeit zieht den 
Ueberfluss des Nervengeistes zu sich hin, macht 
dem Hirnreize eine Diversion, und verschafft so 
dem Verrückten die Süssigkeit des Schlafs. 

Die Verzweiflung scheint auch zuweilen die 
Ursache einer inneren und allgemeinen Empörung 
zu seyn, welche, indem sie die fehlerhafte Rich¬ 
tung des Nerveneinflusses bricht, den Kranken wie¬ 
der zur Vernunft bringt. Diese Fälle sind aber 
schwer zu finden, und noch schwerer zu unterschei¬ 
den. Auf solche Art waren unstreitig die fast bis 
zum Ertrinken angewandten Sturzbäder gelungen, 
wie eie van Helmont rätb. Alors l’action de la vie, 
etant. cotniue suspendue, rentre dans le Systeme 
regulier de l’organisme, ä mesure que les forces re- 
viennent et que l’etonnement general de la macliine 
se dissipe. 

Wie weit der Verf. von aller Charlatanerie ent¬ 
fernt ist, und mit welcher Umhersicht und Ueber- 
legung er seine Rathschläge erlheilt, davon gibt fol¬ 
gende Stelle eine treffliche Probe: — Ce fait prouve, 
qu’il ne faut point etre absolu dans la pratique et que 
l’art corisiste ä bien demeler les circonstanees qui 
doivent faire modifier les principes, quelque force 
qu'ils tirent de l’experience. Aussi le precepte de 
1 isolement n’est pas applicable a tous les alienes etc. 
W ohl den armen Kranken dieser Art, die in solchen 
Händen sind! 

Was moralische, so wie physische, Erschütte¬ 
rungen zur IJeilung Verrückter vermögen, indem sie 
die. Maschine in heftige Bewegung setzen, und 
gleichsam bedrohen, beweist der Verf. wieder mit 
mehreren Beobachtungen. Dahin gehören, z. B. 
unerwartete, bedeutungsvolle Nachrichten, Besuche, 

Dass das Isoliren der Kranken nicht überall und 
nicht zu lange passlieh sey, wird ebenfalls durch 
treffliche Beobachtungen erwiesen. Die verstattete 
Rückkehr zu den Ihrigen , das Wiedersehen geliebter 
Personen, bringt sie oft auf der Stelle wieder zu 
sich, oder bewirkt doch, dass sie thun, was sie sol- 
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len. Es ist aber nicht leicht, den rechten Zeitpunct 
zu treffen, und es wird viele Uebung dazu erfordert. 
Denn Rückfälle und Unheilbarkeit können die Folgen 
davon eeyn, wenn es zu früh oder zu olt geschieht. 
Avant d’exposer le Systeme nerreux k de nouvelles se- 
cousses agreables ou penibles, ne faut il pas lui lais- 
ser le tems de seraffcrmir ct de reprendre, pour ainsi 
dire, son ancicnne habitude de ßante? 

Durch Erregung der Eigenliebe lassen sich Ver¬ 
rückte wieder zur Vernunft bringen. Auch kommt 
man dahin, wenn man sie an die sittlichen Gebräu¬ 
che der guten Gesellschaft, an die Achtung, die man 
sich wechselweise in der Welt schuldig ist, erin¬ 
nert. Einem wohl erzogenen Kranken, der unauf¬ 
hörlich schwatzte, sagte man: es sey nicht schick¬ 
lich, immer allein zu sprechen, man müsse Andre 
auch reden lassen. Diess genügte allemal, ihn zum 
Schweigen zu bringen. Ein Verrückter liess alles 
unter sich gehen. Er wünschte mit dem Verf. und 
den übrigen Kranken zu speisen. Der Verf. gab es 
unter der Bedingung zu, dass er sich nicht verunrei¬ 
nige. Er versprach es und hielt für beständig Wort. 
Ein Andrer machte jeden Morgen grossen Lärm. 
Eine convalescirende Dame , welche der Verf. dessen 
Bemühungen dagegen bisher vergeblich gewesen wa¬ 
ren, um ihre Beyhülfe ersuchte, beklagte sich , dass 
sie jeden Morgen durch vielen Lärm aufgeweckt 
würde. Der Vf. zeigte ihr den Schuldigen an. Sie 
bat denselben nun sehr höflich, sich ruhig zu verhal¬ 
ten, und die Ruhe aller nicht so zu stören. In der 
nächsten Nacht war ergänz still, und es fehlte sei¬ 
ner Besserung nichts mehr. 

Gleiche Wirkungen haben oft schmeichelhafte 
Nachrichten, Erfüllung gehegter Wünsche, erweckte, 
belebte, unterhaltene Hoffnung. 

Endlich vergisst der Verf. auch nicht, der Musik 
unter den moralischen Mitteln zu gedenken, und 
erzählt von den schönen Wirkungen derselben auf 
Verrückte mehrere Beyspiele. Er glaubt, der heil¬ 
same Effect sey nicht sowohl glücklichen Erschütte¬ 
rungen auf den epigastrischen Mittelpunct, welche 
das Nervensystem beleben oder beruhigen, und dem¬ 
selben die der Gesundheit gemässe Richtung wieder 
geben, als der fest gehaltenen, gespannter Aufmerk¬ 
samkeit. zuzusehreiben , welche sie in den Kranken 
auf die melodischen Töne, die Harmonie der Com- 
position, die Vollkommenheit der Ausführung erregt, 
indess sich damit vormalige angenehme Erinnerun¬ 
gen verbinden. Der Erfolg ist ungewiss, wenn der 
Kranke vorher weiss, dass die Musik für ihn be¬ 
stimmt ist, und wenn er die Musiker sehen kann. 
Ls muss-nur eine geringe Zahl von Instrumenten seyn, 
und die Musik sich in einer gewissen Entfernung be¬ 
finden, so dass, um sie zu hören, eine grosse Auf¬ 
merksamkeit nothig ist. Ms. Dessessars hat eine sehr 
interessante Abhandlung über diesen Gegenstand im 
Nationalinstitute vorgelesen. 

Einst, sagt der Vf., wenn sich die Thatsachen 
hinlänglich gehäuft haben, wenn die Fälle, wo die 
physische Hülfe anwendlich ist, gehörig bestimmt 
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sind, wird man die Grundsätze einer moralischen 
Therapeutik entwerfen können. (Der Verf. kannte 
damals die schätzbaren Vorbereitungen nicht, welche 
in Deutschland hierzu bereits gemacht worden sinck) 
Mais quelle intelligence, quelle habitude, quelle sa- 
gacite, quel tact ne faut-il pas pour appliquer ces 
principes et pour les seconder de tous les moyenspos- 
sibles! Es ist ein grosser Irrthum, zu'glauben, dass 
die Verrückten nicht raisonniren. Alle Verrückte 
raisonniren mehr oder weniger. (Rec. hatte eine 
wahnsinnige Dame in der Cur, die sich, so oft ihre 
Absicht es wollte, vernünftig stellen konnte, derge¬ 
stalt, dass, wer sie nur dann sah und sprach, von 
ihrer Krankheit durchaus keine Spur bemerkte. 
Wenn sie diese Rolle in einer bey ihr versammelten 
Gesellschaft meisterhaft gespielt hatte, frug sie naeh- 
her eine Verwandte, die ihre beständige Hausgefähr- 
tin war: ob es wohl Jemand habe merken können, 
dass sie ihres Verstandes beraubt sey?) 

Die Schwierigkeit ist, fährt der Verf. fort, dass 
wir die erste Jdee, die Mutteridee der Verrückten, 
an welche sich alle ihre Gedanken, alle ihre Schlüsse 
und Urtheile anknüpfen, nicht kennen. Wüsste 
man jene Idee, würde man vielmehr Kranke dieser 
Art heilen können? Der Verf. beweist durch meh¬ 
rere Be}rspiele, das« sie alle durch eine überspannte 
Passion, durch ursprüngliche uns unbekannte Ideen, 
zu allen den Unordnungen getrieben werden, deren 
Nuancen derjenige, welcher sie behandelt, auffassen 
muss. Der Verf. entwickelt diess alles vortrefflich. 

Alles läuft endlich dahin zusammen, dass die ge¬ 
wöhnlichen Zwangsmittel, die Ketten und Banden 
und Torturen allermeistens zweckwidrig und schäd¬ 
lich sind. Es wäre zu wünschen, dass man alle 
diese Kranke in Lagen setzen könnte, welche ange¬ 
nehmer und erfreulicher als diejenigen sind, worin 
sie sich vor der Krankheit befanden. Entfernt , sie 
zu misshandeln, sollte man vielmehr den abergläubi¬ 
schen Gebrauch jener orientalischen Länder nachab- 
men, wo es für eine gute Vorbedeutung gehalten 
wird, einen Narren in seiner Familie zu haben, nncl 
wo man diesem die sorgfältigste und zarteste Scho¬ 
nung und Freundschaft beweist. 

So umständlich diese Anzeige sich über die vor¬ 
liegende Schrift verbreitet hat, so kann Rec. doch 
versichern, dass er aus ßesorgniss, die Gränzen ei¬ 
ner Reccnsion zu sehr zu überschreiten , viele darin 
verkommende vortreffliche Bemerkungen übergan¬ 
gen hat. 

Es erhellet zur Genüge, mit welcher philoso¬ 
phischen Umsicht und praktischen Wahrheit der Vf. 
seinen Gegenstand behandelt und die Erfahrungen 
benutzt hat, welche seine musterhafte Anstalt ihm 
darbietet. Der Werth dieser Schrift wird noch durch 
eine kräftige und lichtvolle Sprache erhöhet. Wäre 
noch etwas zu wünschen , so ist es hin und wieder 
etwas mehr Ordnung und eine sorgsamere Würdi¬ 
gung fremder Verdienste. Die Schuld liegt an der 
Uukunde der auswärtigen Literatur. Vanhelmon, 
YVan-Swisten, sind vermuthlich Druckfehler. 
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45* Stück, den i/j. April igog. 

MEZ SEBE SCHREIB UN GEN. 

Entdeckungs - Reise nach den Süd • Ländern, ausgc- 

iührt auf Befehl Sr. Maj. des Kaisers und Königs 

auf den Corvetten, dem Geographen, dem Natu¬ 

ralisten und der Goelctte, dem Casuarina, wäh¬ 

rend der Jahre igoo, lgoi, lßo,2» 18°3 und 1804. 

Herausgegeben vermöge kaiserl. Decretes unter 

dem Minist, des Herrn von Champagny und ver¬ 

fasst von Hm. F. Peron, Naturforscher der Reise, 

Correspond, des Institutes von Frankreich, Mitgliede 

der Gesellsch. der Arzneysch. von Paris, und der phi- 

ioiuat. und medicin. Gesellschaften ebendaselbst. Aus 

dem Französischen übersetzt von Ph. LZ. G, 

Ha usleutner, Professor. Erster Band. Tübin¬ 

gen, Cotta’eche Buchhandl. lßoß. 41 XVI. und 

nebst 41 Kupfertaf. in gr. 4- mit französischem 

Titel. (29 Thlr. 4 gr.) 

Der Zweck dieser Pteise, welche als Ehrensache 

der Nation angesehen wurde, die auch hierin auf 
rühmliche Weise mit den Engländern wetteifern 
wollte, und bey welcher 23 Personen für die wissen¬ 
schaftlichen Forschungen angestellt wurden, Astro¬ 
nomen, Geographen, Mineralogen, Botaniker, Zeich¬ 
ner, Gärtner, war, die Südländer, von welchen 
man bisher fast nur durch Engländer Nachrichten 
erhalten hatte, genauer zu untersuchen, wobey al¬ 
les das, was die Erfahrung andrer Seefahrer bis 
fetzt gelehrt batte, und was Theorie und Vernunft¬ 
gründe daraus ableiten und hinznsetzen konnten, 
zur Grundlage genommen wurde, und neue T-hiere, 
Bilanzen und Producte zu entdecken, die aus ei¬ 
nem Lande und Inseln unter Breiten , welche de¬ 
nen unsrer Himmelsstriche gleich sind, leicht in 
europäische Gegenden versetzt, da einheimisch wer¬ 
den, und unsere Erwerbs- und Genussmittel berei¬ 
chern können. Es ist durch dieselbe in jeder* 

Zwe\ter La; cd. 
4 

Rücksicht viel geleistet worden, mehr als durch 
viele andere, und zwev Gelehrte, Hr. Peron, der 
einzige von den fünf Zoologen der nach Frankreich 
zurück kam, und sein Freund, Hr, T^esueur, haben 
durch gehörige Verarbeitung der zoologischen und 
ethnographischen Gegenstände in dieser Reisebe¬ 
schreib. sich sehr um die Wissenschaften verdient 

gemacht. Erstlich hat unsere Länderkunde dad urch 
auch in Rücksicht der schon oft beschriebenen Län¬ 
der, gewonnen. Von Diemensland und der lange 
Küstenstreif, welcher den südwestlichen Theil von 
Neuholland, die Länder Nuyts, Lewin, Edels, En¬ 
drächt und Witt, ausmacht, ihre physische Beschaf¬ 
fenheit und Erzeugnisse sind genau beschrieben; 
die bis jetzt bekannten Beobachtungen über Neu¬ 
holland zusammengestellt zu einer allgemeinen Ge¬ 
schichte dieses Landes. Eben so ist die Geschichte 
der Insel Timor behandelt, einer grossen 100 Mei¬ 
len langen Insel, die bis jetzt in den Werken der 
Geographen und Naturforscher als unbedeutend er¬ 
schien. Nicht geringem Zuwachs bat die Völker- 
und .Menschenkunde erhalten. Hr. Peron hat die 
physische Beschaffenheit, Sitten, Gebräuche, Spiele, 
Tänze, Leibesübungen, Waffen, Gefechte, Jagden, 
Fischereyen, Schiffahrten, Wohnungen, Kleidungen, 
Zierrathen, Krankheiten dieser Völker sorgfältig 
dargestellt, unterstützt von Engländern in Ansehung 
der Völker Neuhollands; er hat Wörterverzeichnisse 
der Sprachen dieser Völker geliefert. Er hat ins¬ 
besondere das weitumfassende System der Kplonisi- 
rnng der Südländer genauer erforscht, und darüber 
sowohl für den Philosophen als den Staatsmann 
wichtige Untersuchungen angestellt. Fr. Lesueur 
hat voinemlich das sehr gut aufgefasst, was für 
die Geschichte des Menschen wichtig ist. Die vor¬ 
züglichste Bereicherung unserer Kenntnisse haben 
allerdings die zoologischen Forschungen dieser Män- 
ncr gegeben. Ihre zoologische Sammlung besteht 
aus mehr als 100000 Exemplaren von Tliieren gros¬ 
ser und kleiner Arten; mehrere neue Geschlechter 
sind entdeckt worden, und die Zahl der neuen 
Gattungen steigt auf mehr als 2500, und die Her- 

[45] 
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reii Peron und Lesueur haben mehr neue Thiere Känguruh’s, Seeelephanten, CasuarS, dar. Es ist 
kennen gelehrt, als alle reisende Naturforscher der für den deutschen Druck des Werks überaus vor¬ 
letzten Zeiten zusammen genommen. Sie haben theilhaft und empfehlend, dass ihm die Original- 
ihre Aufmerksamkeit auch nicht auf einige Classen kupier haben beygegeben werden können. Die 
von Thieren beschränkt, sondern alle gleich sorg- Verdeutschung selbst ist zwar treu, aber auch et- 
fältig behandelt, und ihr Werk hat daher eine was steif und zu wörtlich gerathen. Das erste 
grosse Allgemeinheit erhalten. Ihre Beschreibungen Buch in gegenwärtigem Band beschreibt die Reise 
sind nach einem allgemeinen und unveränderlichen von Frankreich nach Isle-De-France. Nachdem im 
Plane gemacht, umfassen alle Phänomene der äus- 
sern Organisation , und setzen ihre Charaktere auf 
eine unbedingte und unveränderliche Weise fest. 
Sie werden durch topographische und physische 
Bemerkungen unterstützt, erläutert und interessan¬ 
ter gemacht durch Beobachtungen über die Lebens¬ 
weise und die Gewohnheiten der Thiere, die Ar¬ 
ten sie zu fangen, ihre Brauchbarkeit für den Han¬ 
del. Lesueur hat von den lebenden Thieren 1500 
Zeichnungen mit der äussersten Sorgfalt gemacht. 
Endlich verdanken auch noch Naturlehre und Arz- 
neykunde, so wie die Handlungswissenschaft die¬ 
sen Reisenden manche neue Aufklärung und Be¬ 
richtigung, und Hr. P. hat auch einen neuen Ap¬ 
parat zur Messung der Temperatur des Meers in 
beträchtlichen liefen erfunden, 'Thermohatomelre 
(richtiger Thermobathometer; genannt, welcher auf 
der XL. Kupfert. abgebildet ist, und worüber eine 
besondere Abhandl. in 2 Theilen über die Tempe¬ 
ratur des Meers sowohl auf seiner Oberfläche als 
in grosser Tiefe mehr Auskunft geben wird. So 
grosse Vorzüge verschafften diesem Werke, so wie 
den Reisenden, die auch durch ihren Muth und 
ihre Standhaftigkeit, mit welcher sie alle Beschwer¬ 
den und Unfälle der Reise aushieltcn, sich die 
grösste Achtung verdient haben, ein gerechtes und 
vorteilhaftes Zeugniss der vom Nationalinstitut 
zur Berichtserstattung niedergesetzten Commission 
und zufolge ihres Berichts ( ißo6) ist die Heraus¬ 
gabe und der Druck des Werks auf Kosten der 
Regierung anbefohlen worden. Dieser Befehl ist auf 
eine Art ausgeführt, die der iranzös. Regierung 
würdig ist, und auch in dieser Rücksicht steht das 
Werk den englischen grossen Reisebeschreibungen 
nicht nur nicht nach, sondern es bat selbst in An¬ 
sehung der Kupfer noch einige Vorzüge. Diese 
Kupfer sind nicht nur sehr zahlreich, sondern auch 
nach den vortrefflichsten Zeichnungen mit der 
rühmlichsten Sorgfalt gemacht, schön ausgeführt, 
und zum Theil colorirt. Ausser einem Grundriss 
und Prospect der Stadt Sydney, der Hauptstadt 
der engl. Kolonien in den Südländern, gewähren sie 
mehrere Ansichten von Küsten, Vorgebirgen, Rhe¬ 
den u. s. f. stellen vornemlich Eingebome beyder- 
ley Geschlechts und verschiedener Alter aus van 
Diemens-Land und Neuholland, nebst ihren Woh¬ 
nungen, Gelassen, Waffen, Zierrathen u. s. f. und 
zwey Malayen des Archipels von Timor, nemlich 
dem König von Solor, Naba-Leba, und ein malay- 
isclies Mädchen, Canda, und mehrere naturhi- 
gtorische Gegenstände, Pflanzen, Thiere (z. B. 

1. Cap. Plan, Gegenstand und Einrichtung dieser 
Reise angegeben worden sind (bey welcher auch 
ein auf einem Schilfe der engl. Compagnip von 
einem französ. Kaper gefangen genommener Sinese 
A-Sam nach Isle de France und von da zurück in 
sein Vaterland gebracht werden sollte), wird im 
2. Cap. die Fahrt von Havre de Grace nach den 
canarischen Inseln und der Aufenthalt auf Tene¬ 
riffa (19. Oct. bis 13. Nov. ißoo.) beschrieben. Das 
spanische Werk des Don Joseph de Viera y Clavijo 
über die canar. Inseln in drey Octavbänden wird 
mit Recht als das vollständigste gerühmt. Den \'f. 
blieb nur eine kleine Zahl von Bemerkungen übrig, 
die den zahlreichen Schriftstellern über diess Insel¬ 
meer entgangen sind. Sie betreffen die Krankhei¬ 
ten, vornemlich der niedrigem Classen der Ein¬ 
wohner, die aus dem Genüsse schlechter Nahrungs¬ 
mittel herrühren, die Unfruchtbarkeit der Inseln 
(die der Verf. gegen die gewöhnlichen Schilderun¬ 
gen ihrer Fruchtbarkeit behauptet), die neuen Be¬ 
festigungen nach Nelson’s unglücklichem Angriff 
auf Teneriffa 1796 u. s. f. Der Seefahrer, bemerkt 
Hr. P. in dem 3. Cap., welcher von Europa aus 
das Vorgebirge der guten Hoffnung umschiffen will, 
hat zwey Wege vor sich, den Küstenweg, längs 
der Küste von Africa um den Aequator so östlich 
als möglich zu durchschneiden, und den westli¬ 
chen, indem man sich der Ostküste von America 
nähert. Der erstere ist*kürzer, aber durch seine 
Strömungen, Windstillen und Stürme in gewissen 
Gegenden höchst beschwerlich. Daher ist der zweytfe 
vorzuziehen. Er theilt ferner seine meteorologi¬ 
schen und andern Beobachtungen auf der Fahrt 
nach Isle de France mit, welche das Resultat ge¬ 
ben , das alle grosse Erscheinungen der Physik die 
wichtigsten Veränderungen leiden, so wie man 
sich dem Aequator nähert. Darauf folgen Beob¬ 
achtungen über die Salzigkeit des Meerwassers, 
das Leuchten des Meers, und einige naturbistor. 
Gegenstände. Der Aufenthalt auf Isle de France 
dauerte vom 15. März bis 25. April ißoi, und wird 
im 4. Cap. beschrieben. Diese kleine Insel des in¬ 
dischen Meers, hat bey den Portugiesen Gerne, 
bey den Holländern Mauritius - Insel geheissen. 
Die Versicherung einiger schwärmerischen Lobred¬ 
ner derselben, dass auf ihr gar keine Krankheiten 
herrschten, wird bestritten. Die geologische Schil¬ 
derung des Bodens wird mit Kru. Bailly’s Worten 
mitgetheilt. Das ziveyie Buch S. 53 ff. umfasst die 
Reise von Isle de France nach Timor. Zuerst wird 
im 5. Cap. die Fahrt von Isle de France nach Neu- 
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holland 25. April bis 19. Juny. Auf dieser Falirt 
wurde die Bay des Geographen und das Cap des 
Naturalisten unter 550 27' 35" siidl. Breite und 
1120 39' 47" östl. Lange entdeckt. Das Lewms- 
land wurde untersucht. Der Naturalist wurde von 
dem . Geographen getrennt. Im 6. Cap. wird die 
Reise nach Endrachts-Land (bis zum 23.), im 7. 
nach dem Lande Witt, und im Q. der Aufenthalt 
auf der Insel Timor beschrieben, aber diese Be¬ 
schreibungen sind durch mehrere Beobachtungen 
verschiedener Art, welche eingestreut werden, in¬ 
teressanter gemacht. Auch manche neue Entde¬ 
ckungen wurden angeführt, z. B. von einer Insel¬ 
gruppe, Lacepede genannt. Es sind vier .Hauptin¬ 
seln, die sich von Norden nach Süden entwickeln, 
und in geringer Entfernung vom festen Lande lie¬ 
fen. Nördlich von diesen Inseln wurde, das Cap 
Borda im iß0 56' siidl. Breite und 120° Q' ösll. 
Länge entdeckt. Der grosse nordwestliche Archi¬ 
pel, den man untersucht hatte, erhielt den Namen 
Archipel Bonaparte. Von der Insel Timor wird 
gesagt: kein Land verdient in der That mehr ge¬ 
kannt zu werden, und keines ist indessen weniger 
bekannt, als die grosse InseETimor. Sie ist von 
der Natur mitten in die Gegenden unter dem Ae- 
quätor gesetzt, überall mit den nützlichsten Bilan¬ 
zen, mit den schätzbarsten Thieren bedeckt, befin¬ 
det sich zwischen Neuholland und den andern In¬ 
seln des grosser) Asiat. Archipelagus, und bietet in 
ihrer atmosphärischen und geologischen Beschaffen¬ 
heit, in ihren verschiedenen Erzeugnissen, in ih¬ 
ren physischen und politischen Revolutionen gros¬ 
sen Stoff zu Nachforschungen und zum Nachden¬ 
ken dar. ,,Es finden sich dort drey %öllig verschie¬ 
dene Menschenstämme beysammen, Eingebornc im 
Innern der Insel, die alle Charaktere des Neger¬ 
stammes in sich vereinigen, Malayen (mit langen 
Haaren und kupferfarbig) und Sinesen. Noch le¬ 
ben dort auch einige portugics. Mestizen, „elende 
Ueberbleibsel der ersten Eroberer Asiens, bekia- 
genswerthe Zeugen von den wechselnden Schick¬ 
salen der Völker und von den Revolutionen der 
Reiche,“ aber auch die Ueberwinder der Portugie¬ 
sen, „die kaum den ehemaligen Ruhm des batavi- 
schen Namens behaupten.“ Baum ist es glaublich, 
dass die Völker von Timor bis auf die Ankunft 
dieser Schiffe noch gar nicht gewusst haben, dass 
eine französ. Nation auf der Welt scy; der Verf. 
versichert es. Er bat den Aufenthalt dort gut be¬ 
nutzt, um mehrere interessante Nachrichten von 
der Insel zu geben. Auf Timor verlor übrigens 
die Expedition einige Männer. Im 9. und 10. Cap., 
verfasset von Hrn. L. Freycinet, sind die Verrich¬ 
tungen Ges Naturalisten auf Edelsland vom ß. Jun. 
bis 16. Jul. 1361. und auf dem Emirachtsland 16. 
Jul. bis 21. Sept. eingeschaltet. Herr Bailly gibt 
Nachricht von den Untersuchungen über den Schwa- 
neniluss, clor seinen Namen von den schwarzen 
Schwanen hat, die sieh in grosser 3\Ienge auf dem- 
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selben befinden. Die Geschichte der Hayen-Bay 
und ihrer Entdeckung und Besuchung wird S. 
iG9.ff’. erzählt. Die vorgebliche Hayen-Bay bildet 
eine grosse Vertiefung von ungefähr 50 Meilen, 
das feste Land macht die östliche Küste derselben 
aus, die westliche besteht aus einigen kleinen In¬ 
seln, der grossen Insel Dirk - Hartighs und 'einem 
Thcilc des festen Landes. Einige neu entdeckte 
Bayen und Orte haben ihre neuen Namen erhal¬ 
ten. Die Bay Dampier gewährt für diesen Theil 
des Endraclitslandes einen guten ^Ankerplatz. Zu 
Cupang auf Timor erfolgte die Wiedervereinigung 
beyder Schilfe. Das dritte Buch enthält die Fahrt 
von Timor nach Port Jakson; zuerst im 11. Cap. 
die Fahrt von Timor nach dem südlichen Cap von 
Diemenslaiid. Der Commandant hatte vom Anfang 
an den allgemeinen Plan der von der Regierung 
vorgeschriebenen Unternehmungen verkehrt; statt 
das südliche Cap zu umschiffen, .war er auf die 
Untersuchung des Cap Lewins ausgegangen, hatte 
die ganze erste Fahrt auf Besichtigung der Nord- 
westküste von Neuholland verwandt, und musste 
also Itzt an das südliche Ende des Diemenslande9 
schiffen; bey der Beschreibung dieser mühseligen 
Fahrt verweilt Hr. P. vornemlich bey den Seethie- 
ren. Die Erscheinung der Tölpel (einer Vögelart) 
in grösserer Zahl, wird als ein wahrscheinliches 
Zeichen, dass Land, in der Nähe sey, .angesehen. 
Die Reizbarkeit der Hayfische dauert, wenn ihnen 
schon der Kopf abgeschnitten und die Eingeweide 
herausgerissen sind. Stundenlang fort. Das i2te 
Cap. beschäftigt sich mit dem südlichen Theil von 
Diemensland, so wie das i3te mit dem südöstli¬ 
chen und das i4te mit der Ostküste und der Meer¬ 
enge Banks und Bass. Die erste Zusammenkunft 
mit den Diemensländern, oder eigentlich nur mit 
einer Familie derselben bewiess ein gutmiithiges 
Vertrauen derselben; aber andere Zusammenkünfte 
endigten sich mit gewaltsamen Angriffen. Sollte 
aber auch nicht des Hrn. Maurouard Herausforde¬ 
rung und Besiegung eines Diemensländers, wenn 
gleich nur in einem Scheinkampfe Veranlassung 
dazu gegeben haben? Hr. Leschenault bestreitet 
die Behauptung, die Naturmenschen wären nicht 
bösartig. Die Diemcnsländer sprechen so geschwind, 
dass inan in ihrer Aussprache unmöglich einen be 
stimmten Laut unterscheiden kann. Einige An¬ 
gaben des Admiral Dentrecasteaux werden berich¬ 
tigt, z, B. die Insel Tasman ist vielmehr eine 
Halbinsel. In dem südöstl. Theil von Diemensland 
entdeckte der Vf. Grabmäler, welche die Gewohn¬ 
heit der Eingebornen, ihre Todte zu verbrennen, 
beweisen. Auch die Neuholländer verbrennen ihre 
Todten. Hr. P. hält diesen Gebrauch nicht iiir 
blosse Wirkung des Zufalls, sondern iür nothwen- 
dige Folge aller physischen und örtlichen Umstände 
Von den Einwohnern selbst wird S. 234 gesagt: 
„Die Gcsichtsbildung ist bey diesen wilden Men 
sehen sehr ausdrucksvoll; die Leidenschaften mah 
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]en sich darin kräftig und folgen schnell auf einan- 
den; veränderlich, wie ihre Gemüthsbewegungen, 
wechseln und ändern sich die Züge ihres Gesichts 
nach diesen. Ihr Gesicht ist schrecklich und wild 
im Drohen, unruhig und falsch im Argwohn; beyrn 
Lachen ist es ausgelassen lustig und fast in Zuckun¬ 
gen^ bey den Aeltesten ist es verdriesslich, hart 
und düster; aber durchgehend«, bey allen einzel¬ 
nen Personen und zu welcher Zeit man sie beob¬ 
achten mag, behält ihr Blick immer etwas Widri¬ 
ges und Grimmiges, was mit ihrem wirklichen 
Charakter nur zu sehr übereinstimmt.“ Sie wer¬ 
den insbesondere der Falschheit, Undankbarkeit und 
Grausamkeit beschuldigt, und es ist erinnert, dass 
dasselbe von allen wilden oder wenig gesitteten 
Völkern gelte. Allein anch dort gab doch vornem- 
lich der Versuch mit dem Dynamometer und den 
körperlichen Kräften selbst, Gelegenheit zu niehrerm 
Unwillen. Aus des Hm. Freycinet geograph. Un¬ 
tersuchungen sind S. 1241 f. 247 f. ebenfalls einige 
berichtigende Resultate gezogen worden. Von den 
fünf oder sechs Inseln Schouten, die bis jetzt auf 
allen Charten Vorkommen ist nur eine wirklich 
vorhanden, der Küstentheil vom nördl. Cap dieser 
Insel bis 410 6' S. Br. bildet eine neue Halbinsel, 
Halbinsel Freycinet genannt, der Raum zwischen 
den angeblichen Inseln Schouten und dem Die- 
menslande ist eine schöne Bay, Bay Fleüricu. Die 
Insel Maria, deren Geschichte noch erzählt ist, 
wurde 1642 von Abel Tasman entdeckt. Im i5ten 
Cap. wird das Land Napoleon beschrieben, und 
die dazu gehörenden zahlreichen Inseln. Man 
konnte die Untersuchung für jetzt nicht fortsetzen 
sondern musste den Rückweg nehmen, um im 
Port Jackson zu überwintern. Davon wird im 16. 
Cap. gehandelt. Der Scorbut richtete grosse Ver¬ 
wüstungen an. Bey dieser Veranlassung werden 
des Hin, Keraudren Reflexions sommaires sur le 
Scorbut als Hauptschrift empfohlen. Die Verrich¬ 
tungen des Naturalisten in den Meerengen Banks 
und Bass machen den Gegenstand des 17. und iß. 
Cap. aus. Zu Port Jackson hielt sich die Expedi¬ 
tion vom 20. Jun. bis iß. Nov. ißo2. auf,-und da¬ 
vonwird im 19. Cap. Nachricht gegeben, wo gleich 
im Eingang der blühende Zustand dieser engl. Ko- 
gerühmt ist. Die Stadt Sydney ist die Hauptstadt 
der Grafschaft Cumberland und aller engl. Kolonien 
in den Südländern. Im 20. Cap, legt der Vcrf. die 
Resultate seiner Versuche über die physische Stärke 
der Wilden in Diemensland und NeuhoJJaml und 
der Einwohner von Timor, mittelst des von Rey- 
nier erfundenen Dynamometers vor, in Verglei¬ 
chung mit der physischen Stärke der Franzosen 
und Engländer. Die Einwohner von Diemensland, 
die wildesten unter allen, die Kinder der Natur 
im vorzüglichsten Sinn, sind gerade die schwäch¬ 
sten, und die Ent Wickelung der physischen Stärke 
ist nicht immer im geraden Verhältnisse des Man¬ 
gels' ao Civilisirung, hiebt ein gewisses, nothwen- 
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diges Resultat des wilden Zustandes. Es werden 
sodann mutbmassliche Ursachen der Schwäche je¬ 
ner drey Völker angegeben. So ist bey den Ein¬ 
wohnern von Timor die Unthätigkeit die wesent¬ 
liche Ursache des Mangels an Kraft. Aber auch 
die hohe Temperatur der Insel hat Theil daran. 
Dagegen wird bey den beyden andern Völkern die 
Ursache der Schwäche in dem Mangel an Nahrungs¬ 
mitteln und der Beschaffenheit derselben gefunden. 
Aehnliche Beobachtungen anderer Reisender wer¬ 
den angeführt. Das 21. Cap. verbreitet sich über 
das neue Geschlecht Pyrosoma, das seine phospho- 
rische Eigenheit zu einem der schönsten Zoophy- 
ten macht. 

W enn nicht eine von den Bibliotheken der 
Reisebeschreibungen diese Reise im Auszuge auf¬ 
nimmt, so ist zu wünschen, dass der Verleger eine 
Octavausgabe veranstaltet, wie es mit dem Cook- 
schen und andern Reisen in das Siidmeer geschehen 
ist. Der Verkauf der Prachtausgabe wird dadurch 
nicht gehindert, denn diese werden sich doch nur 
wohlhabende Liebhaber anschaffen können. 

GESCHICHTE. 

Erster Unterricht in der Geschichte des Vaterlands. 

Für den Schul - und Selbstunterricht der männ¬ 

lichen und weiblichen Jugend. Erstes Bändchen. 

Geschichte des Herzogthums Schleswig bis zur 

Vereinigung desselben mit dem Herzogthum Hol¬ 

stein. 150 Seiten, (ß gr.) Zweytes Bändchen. 

Geschichte der Grafschaft Holstein bis zur Ver¬ 

bindung derselben mit dem Herzogthum Schles¬ 

wig. 1.54$. (logr0 Glückstadt, bey Schnei¬ 
der. ißo7. 

Allerdings hat der Verfasser Recht, wenn er in 
seiner Vorrede sagt, dass Unterricht in der vater¬ 
ländischen Geschichte der Jugend auch des klein¬ 
sten Ländchens wichtig ist, und dass ein Leitfaden 
in derselben, gleich lern von Bändereicher Weitläu¬ 
figkeit und gar zu grosser Jiiirze, derselben in die 
Hände gegeben, und vom Lehrer jeder guten Bür¬ 
gerschule in diesem Lande commentirt werden 
müsse. Ein solcher Leitfaden fehlte bis jetzt in 
der Schleswig holsteinischer Geschichte, und der 
Vcrf. sucht liier einen solchen zu liefern. Recens. 
muss aber freymülhig gestehen, dass er denselben 
nicht zweckmässig findet; und sowohl Auswahl der 
Begebenheiten als Anordnung und Darstellung der¬ 
selben müssLe nach seinem Bedünken in einem sol¬ 
chen Lehrlmche anders seyn. Die grösste Seiten¬ 
zahl in diesen beyden Bändchen füllt nemlich die 
bis zum Jahr ißß6 hin unter jedem einzelnen na- 
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raentlich angegebenen Herzog und Grafen Statt ge¬ 
fundenen Fehden, Kriege und Greuelthaten, so wie 
man sie wohl in einer Chronik aber nicht in ei¬ 
nem ersten Unterricht in der Landesgeschichte für 
'jKinder erwartet ; und nur Weniges ist von der 
Staatsverfassung, der Gerechtigkeitspflege, der Re¬ 
ligionsverfassung, den Sitten und Gebräuchen, so 
wie an einzelnen Bemerkungen über einzelne Städte, 
Gegenden, als Anhang hinten zu jedem Bändchen 
hinzugefiigt. Erzählungen einzelner schöner Hand¬ 
lungen, Aeusserungen, Charakterziige, so wie sie 
vornehmlich für den Unterricht der Geschichte in 
Volksschulen, und vor allen noch für den Unter¬ 
richt in der Vaterlandsgeschichte gehört , findet 
man dagegen hier äusserst selten eingestreut, und 
immer ganz als Nebensache behandelt. Durch die 
Anordnung, dass hier Bekanntschaft mit Dänemarks 
Geschichte schon voraus gesetzt, alles was Verfas¬ 
sung, Religion, Sitten u. dergl. betrifft, in den 
Anhang verwiesen, und die Regentengeschichte zur 
Hauptsache gemacht und allein weitläufiger behan¬ 
delt worden , verliert das Ganze noch mehr. — 
Nach Rec. Bedünken hätte hier ein kurzes Ge¬ 
mälde vom alten Norden überhaupt vorangehen, 
dann ein kurzer Ueberblick der Geschichte Däne¬ 
marks als des Hauptlandes (wovon das meiste hier 
vorgefallene abhängt) gegeben, und nun eine kurze 
Geschichte Schleswigs und zuletzt Holsteins bis 
zu ihrer Vereinigung hinzugefügt werden müssen. 
Immer aber müsste Schilderung des wechselnden 
Geistes der Zeit dabey die Hauptsache und die 
Regentenfolge, in der die minder wichtigen, die 
doch nur sogleich wieder vergessen werden, gerne 
ausfallen könnten, Nebensache bleiben. Ein Bänd¬ 
chen, nicht viel stärker als eines der vorliegenden. 
Würde so zugereicht haben, die vaterländische Ge¬ 
schichte bis zu dem Punct, wozu sie hier geführt 
ist, oder besser noch weiter bis dahin, wo mit 
Christian I. das Oldenburgische Haus den däni¬ 
schen Thron bestieg, und Schleswig und Holstein 
denselben gleichfalls zum Herzog erwählte, zu füh¬ 
ren; und ein zweytes Bändchen hätte dann diese 
Geschichte bis auf unsere Zeiten fortführen kön¬ 
nen. — Wenn dann auch zum eigentlichen Unter¬ 
richt der Jugend eine Tabelle über die Vaterlands- 
Geschichte (ungefähr in Geist und Form wie die 
Bredowschen Tafeln über die Weltgeschichte) zweck¬ 
mässiger als Grundlage, über die der Lehrer dann 
commentirte, noch immer gebraucht werden könn¬ 
te: so würde doch so ein Lesebuch entstehen, wel¬ 
ches die Jugend sowohl als jeder andere nicht ganz 
Ungebildete mit Vergnügen und Nutzen lesen könn¬ 
te, und was für die Herzoglhiimer Schleswig und 
Holstein, dann das wäre, was Munthe's bekanntes 
Lehr - und Lesebuch über die Vaterlandsgeschichte 
für das eigentliche Dänemark ist. Der Verf. hat 
sich überhaupt zn sehr, vornernlieh auch in der 
Anordnung, an Christian?s Schlesivig holsteinische 
Geschichte gebunden; und nur als kurzen Auszug 
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aus diesem kostbaren Werke scheinen Recensentem 
die vorliegenden beyden Bändchen für Minderbegü¬ 
terte ein nicht unangenehmes Geschenk, und die 
Fortsetzung dieses Unternehmens wünschenswert!! 
zu seyn. 

Hauptbegebeuheiten der Weltgeschichte in dfey 

Tafeln für den ersten Unterricht in der Ge¬ 

schichte von G. 11. Bredow. Zwc-yte Ausgabe. 

Altona, bey Hammericb. 1303. Fol. (Ggr,) 

Diese zweyte Ausgabe der riihmlichst bekann¬ 
ten Bredowschen Tafeln, die indess, wie die Er¬ 
fahrung beweiset, nicht sowohl den eigentlichen 
Volksschulen, als den niedern Classen der hohem 
Schulen vornemlich angemessen sind, unterscheidet 
sich von der ersten Ausgabe, was den Inhalt be¬ 
trifft, dadurch, dass die Begebenheiten der letzten 
Jahre am Schlüsse nachgetragen sind, und, was 
das Aeusscse betrifft, dadurch, dass die Verlags¬ 
handlung dieselbe auf viel stärkerm und schönerm 
Papier hat abdrucken lassen, ohne doch den Preis 
derselben zu erhöhen. Das letztere vornemlich ver¬ 
dient hier rühmliche Erwähnung, da es von dem 
gewöhnlichen Betragen mancher anderer Verlags¬ 
handlungen, die nie genug auf einen Verlagsartikel 
verdienen könuen, und eben darum natürlicher¬ 
weise immei’ weniger wirklich darauf verdienen, 
vortheilhaft sich auszeichnet. 

M A THEMA T I K, 

E)ic Theorie der Parallellinien nebst dem Vorschläge 

ihrer I erbamiung aus der Geometrie. Von D. 

Perdinand Carl Schweikart. Jena und Leip¬ 

zig, bey Gabler. 1807. gr. 3. 156 S. mit fünf 

Kupfertafeln. (1 Thlr.) 

Darin sind wohl alle Mathematiker einverstan¬ 
den, dass das eilftc, anf die Lehre von den Paral¬ 
lelen sich beziehende Axiom des Euklides zwar ein 
wahrer Satz , aber als Axiom nicht evident sey, 
wie die übrigen Euklidischen Sätze, die diesen 
Namen führen, indem die Evidenz desselben im 
Verstände des Menschen merklich tiefer liege, ala 
die Evidenz der letztem. Da nun die Geometrie 
keine vollkommene Wissenschaft wäre, wenn man 
Sätze, deren Wahrheit nicht völlig klar zu seyn 
scheint, in ihr gelten lassen wollte, so haben sich, 
wie bekannt, schon längst mehrere berühmte Män¬ 
ner bemühet, dasselbe entweder als ein Theorem 
zu betrachten, und mit aller Euklidischen Schärfe 
zu beweisen, oder als ein Corollarium aus einem 
andern scharf bewiesenen Satze zu folgern, um auf 
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diese Weise die eingebildete Schwierigkeit, welche in diesem auch die Einheit alles Mannichfaltigen 
in der Lehre von den Parallelen obwaltete, zu be- Correlat seyn, und letzteres in jeder andern Hin- 
seitigem Keinem hat aber noch ein solcher Be- sicht bloss dem Scheine angehören. Dass dem .so 
weis, oder eine solche Folgerung, so gut gelingen sey, das wäre denn die erste Wahrheit selbst. — 
wollen, dass alle andere Mathematiker sich davon Die Urwahrheit erscheint in mannichfaltigen For- 
überzeugt gehalten hätten. Dieses anscheinende men, davon jedoch liegt nicht in ihr der Grund. 
Helldunkel der Geometrie in das reinste Sonnen- Es ist histox-isch nur, dass ihr noch neben ihrem 
licht zu verwandeln, will nun Herr Schweikart Wesen eine besondere Form für den endlichen Geist 
die Parallele gar aus der Geometrie verbannt, und eigenthümlich sey. Doch es ist das Geschäft der 
an deren Stelle bloss vierseitige Figuren , deren Wissenschaft, diese Form in der wahren Gestalt 
einander entgegenstehende Winkel gleich sind, ge- darzustellen, so nemlich, dass sie nicht für etwas 
nannt wissen, wiewohl er doch am Ende seiner anders gehalten werde, als sie wirklich ist, nicht 
Schrift , gleichsam wie in einem Anhänge, den 
Mathematikern den Gefallen erzeigt, sie mit einem, 
aus der Construklion des Dreyecks, wovon die 
Basis nebst der Summe beyder daran liegenden 
Winkel gegeben ist , geführten Beweise des ge¬ 
dachten Euklidischen Grundsatzes zu erfreuen. Mit 
einer Vorrede hat er sein Buch nicht ausstaffirt, 
wohl aber mit einer Einleitung, die von S. 1 bis 
4.2 reicht, versehen. Diese enthält fünf Abtheilun¬ 
gen, die mit I. II. 111. IV. V, bezeichnet sind, in¬ 
dem das Uebrige des Buchs in drey Abschnitte ein- 
getheilt ist, die folgende Ueberschriften führen : 
1. Die Eigenschaften der Larallellinien; 2. die Con- 
struktion des Quadrats; 3- von dem nothwendigen 
Zusammentreffen ziveyer geraden Linien an der Seite, 
ivo sie mit einer dritteu sie schneidenden Linie sol¬ 
che VLinkel lüden, dass die beydeu im lern PVinkel 
kleiner, als zivey rechte ppinkel sind. Gleich zu 
Anfänge der Einleitung sagt er: ,,Als zu dem Salze 
von der Gleichheit des Quadrats der Hypothenuse 
mit den Quadraten der Katheten Pythagoras den 
Beweis gefunden hatte, ward zur Feyer der Er¬ 
findung — so sagen Einige — eine Hekatombe ge¬ 
opfert ; dem Erfinder aber hat die Sprache ein 
dauerndes Denkmal gestiftet. Dieses glänzenden 
Vorgangs ungeachtet hat sich um die verwandte 
und eben so durch alle Zweige der Geometrie ver¬ 
webte Lehre von den Parallellinien noch keiner, 
so viel wir wissen, ein gleiches Verdienst erwor¬ 
ben.“ Herr S. hat sich also wohl ein solches Ver¬ 
dienst, das hundert Ochsen werth ist, erworben? 
So hoch mag er es immer schätzen, wird aber 
doch Recensenten erlauben, zu zweifeln, dass das 
Denkmal, welches ihm die Sprache stiften dürfte, 
von längerer Dauer seyn werde, als etwa diejenige 
Sprache selbst, die die neueste Schule der Philo¬ 
sophen jetzt vorzüglich im südwestlichen Deutsch¬ 
land spricht, und welcher sich Herr S. nun auch 
in der Geometrie bedient. Man höre ihn jedoch 
selbst. S. 7 u. f. „Um zur wahren Wissenschaft 
vorzudringen, wenn diess anders möglich ist, muss 
es den Menschen zur klaren Erkenntniss geworden 
seyn, wie alles, dem Wesen nach, in eins zusam- 
menfliesse, denn wenn das Wissenschaftliche sich 
dadurch charakterisirt, dass alles Wahre aus der 
Uridee entwickelt wird, die Darstellung hingegen 
nur die Nachbildung des Universums ist; so muss 

also für das, was sie zu seyn scheint. Sie muss 
von ihr, da sie der Einheit nicht wesentlich ist, 
blos hypothetisch sprechen. Nicht als das Absolute 
stellt sie sie dar, vielmehr erwähnt sie ihrer nur, 
als einer Möglichkeit, und zeigt von ihr, wie, 
wenn sie ist, sie dann beschallen seyn müsste. 
Diess ist der Typus, der sich in der Wissenschaft 
im Ganzen, wie im Einzelnen, ausspricht.- 
So, wie es aber verschiedene Wissenschaften nur 
deswegen gibt, weil man des Absoluten Pole fest¬ 
hält , und nun diese als es selbst zu behandeln 
sucht, so hat denn auch die Geometrie ihre eigene 
Sphäre. Es ist der grenzenlose Raum. Für sie, 
so wie cs jetzt noch mit ihr steht , ist des Be- 
stimmtseyns Urform die unbegrenzte gerade Linie, 
die, wie schlechthin gefordert wird, obschon als 
wirklich immer endlich, dennoch der Möglichkeit 
nach, an Unendlichkeit, ihm, dem Raume ent¬ 
sprechend gedacht werden muss. Auf diese wird 
nun jede Construction zurückgeführt, und so z. B. 
von der Beschränkung ersten Art, dem Dreyecke 
gezeigt, dass, wie auch nur die Linie gebrochen 
seyn möge, um die drey Grenzen darzusteilen, die 
Summen aller Abweichungen gleich lßo Graden 
seyn und solehemnach die gerade Linie wieder 
hergestellt werde. Wenn aber andere Figuren 
zwar durch Dreyecke gemessen werden; so heisst 
diess doch nichts anders, als dass sie auch als ge¬ 
rade Linien zu betrachten seyn. (!) Dieselbe For¬ 
derung ergeht auch an die Parallelen, wenn ander» 
sie für sich bestehende Gestalten sind. — *— — 
Wovon man den Charakter der geraden Linie nicht 
demonstriren kann, gehört in diese Wissenschaft 
auf keine Weise. Es ist diess ihr Gepräge, und 
wo sich’s findet, da ist ihr Gebiet. — — — Die 
Aufgabe, Parallellinien zu ziehen, ist recht ver¬ 
standen , die , zwey Linien zu entwerfen , von 
welchen es sich zeigen lasse, dass jede Linie, die 
sie schneidet, mit ihnen solche Winkel bilde, die 
sich verwechselt decken. Die Lösung, die Euklid 
schon gab,-setzt als bewiesen schon voraus, 
dass, wenn von einer Linie diess anzunehmen sey, 
auch jeder andern, die beyde Parallelen schneidet, 
dieselbe Lage (?) zugeschric-hen werden müsse, 
und eb^n diess ist’s, was Linern noch gelingen 
wollte. — — Nicht anders kann die Absolutheit 
der endlichen Vernunft aufgefasst werden, denn als 
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Einheit zweyer Thätigkeiten, die nach gerade ent¬ 
gegengesetzten Richtungen sich äussern, einmal als 
beschränkend, alsdann als vernichtend die Beschrän¬ 
kung. Wenn aber das, was jede Grenze über¬ 
schreitet, von neuem die Beschränkung setzt, so 
bebt es diese auch nicht völlig aut, und ist nur 
die Erweiterung der Schranken. Daher wird auch 
das Dreyeck, als Ausdruck der Bewegung (bey 
Parallelen) nicht ganz vernichtet, es werden nur 
von seinen Seiten zwey getrennt, und durch die 
vierte Linie in ewiger Entfernung gehalten.“ Da 
haben wir cs! Eine vierseitige Figur ist also nach 
dieser Philosophie auch ein Dreyeck, weil die Ab¬ 
solutheit der Vernunft dieses heischt. „Betrachten 
wir diesen Akt (der Absolutheit der Vernunft) als 
Aufhebung der Begrenzung; so haben wir Parallel¬ 
linien. Betrachten wir ihn als Erweiterung der 
Grenze; so entsteht uns das Parallelogramm. Beyde 
Betrachtungen sind einseitig, da jede nur die eine 
Seite der Selbstthätigkeit darstellt. Das Parallelo¬ 
gramm als begrenzte Figur, als Inhalt, kann nicht 
ohne die Seiten, und umgekehrt, die Parallelen 
können nicht ohne den Inhalt (!!!) erkannt wer¬ 
den. Der Punct, wo beyde (der Inhalt und die 
Parallelen, oder die beyden Linien?) in eins zu- 
sammenfliessen ist der Winkel (!!!), und daher 
muss auch jede Darstellung der Parallelogrammen, 
wie der Parallellinien von den Winkeln der vier¬ 
seitigen Figur, oder von denen des Dreyecks, des¬ 
sen Verdoppelung jene ist , ausgehen. Nun zu 
Folge dieser Metaphysik spricht Herr S. in seiner 
Geometrie von der Form bloss hypothetisch. Nicht 
als das Absolute stellt er sie dar, vielmehr erwähnt 
er ihrer nur als einer Möglichkeit; auch lässt er 
in der Geometrie nur dann Erklärungen gelten, 
wenn sie Beschreibungen der Construktionen sind, 
sonst nicht. Mithin erklärt er nicht, was er unter 
einem Rechteck verstanden wissen will, vielweni¬ 
ger beweist er die Möglichkeit desselben, sondern 
stellt S. 64 sogleich den Lehrsatz auf: „In jedem 

Rechteck sind die gegenüberliegenden Seiten gleich,“ 
den er nun aus den vier hypothetisch angenomme¬ 
nen rechten Winkeln, folglich nur in so lern be¬ 
weist, als es ein Rechteck gibt. So ist freylich 
der Satz: im Frühlinge quacken die Frösche, ganz 
richtig. Allein ein Neger, der nicht weiss, dass 
es in Europa eine Jahreszeit gibt, in welcher die 
Quackorgane der Frösche von der wachsenden 
Wärme in erneuerte Thätigkeit gesetzt werden, 
wird gewiss nicht begreiten, warum im Frühli nge 
bey uns die Frösche quacken, ungeachtet er den 
Frühling nennen hört. Doch diese antieuklidisch - 
geometrische Lehrart wollen wir dem Herrn S., 
welchen dazu die neueste Metaphysik unglück¬ 
licher Weise verleitet hat, noch sehr gern verzei¬ 
hen , da sogar schon berühmte Mathematiker in 
dieser Sache ähnliche Cyklos gemacht haben dürf¬ 
ten, und eben deswegen mit ihren Beweisen wie¬ 
der bey Seite gelegt worden sind. Allein zu enorm, 
als dass man dem Herrn S. nicht ins Ohr flüstern 

müsste , si taeuisses philosophu* mansisses, sind 
gleichwohl die beyden Lehrsätze No. III. und IV. 
S. 103 — 104* Jener lautet nemlich so: ,, Wenn in 

zwey Dreyecken die Grundlinien und der ihr gegen¬ 

überliegende Hinkel und ausserdem noch in beyden 

eine Seite gleich ist, so decken sich die Dreyecke.“ 

und in der Anmerkung zu dem geführten Beweise 
lässt sich der Hr. Verf. sogar noch folgender Art ver¬ 
nehmen: „Damit ist also, um es mit andern Horten 

Zusagen, bewiesen, dass Drcyecke gleich sind, wenn 

zwey Seiten und ein correspondirender Winkel gleich 

sind. Luklidcs, der dieses Satzes nicht in der Allge¬ 

meinheit bedur fte, hat ihn nur von dem Falle bewie¬ 

sen, wenn der gleiche Hinkel von den gleichen Sei¬ 

ten eingeschlossen ist. Wird man hum den Göttern 
noch nicht hundert Ochsen opfern? Der Lehrsatz 
No. IV. stehet so: ,, Heim in einer vierseitigen Figur 

zwey gegenüberliegende Seiten und zwey ' gegenüber¬ 

liegende Winkel gleich sind, so sind es auch die bey¬ 

den übrigen gegenüberliegenden IVinkcl und Seiten 

Hr. S. zieht also die Diagonale, und beweist, wie 
beym vorhergehenden Lehrsätze, die Congruenz der 
so entstandenen Dreyecke aus der Diagonale, dem 
ihr entgegenstelienden Winkel und einer der in der 
vierseitigen Figur einander entgegenstehenden glei¬ 
chen Seiten. Doch diesen letztem Satz hat er auch 
schon vorher aus der als Hypothese angenommenen 
Möglichkeit, dass eine vierseitige Figur vier rechte 
Winkel haben könne, hypothetisch bewiesen. So 
rneynt er nun S. 120, könnten alle Sätze der Geo¬ 
metrie bewiesen werden, ohne dass es nöthig wäre, 
von Parallelliuien zu sprechen. Aber fast am Ende 
seiner Schrift zeigt er endlich doch, wiewohl aut 
eine ganz unnöthiger Weise sehr weitläufige Art, 
wTie man den Punct finden kann , „ in welchem zwey 

gerade Linien, welche von einer dritten so geschnit¬ 

ten werden , dass die beyden innern, an einerley Seite 

der schneidenden Linie liegenden Hinkel zusammen 

kleiner als zwey rechte Winkel sind, wenn sie so weit 

als nöthig ist, verlängert iverden, zusammentreff eng‘ 
wozu er sich, wie zu einem aus einer gegebenen 
Seite nebst beyden daran liegenden Winkeln zu con- 
struirendem Dreyeck, ebenfalls die eine Seite nebst 
beyden daran liegenden Winkeln geben lässt. Nun 
noch die Sclilussbemerkung! „Da ivir dennoch im 

Stande sind, genau den Platz anzugeben, wo solche 

Linien, wenn sie verlängert iverden, Zusammentref¬ 

fen; so dürfen wir auch, als durch die That bewie¬ 

sen, behaupten: wenn zwey gerade Linien von einer 

dritten so geschnitten werden, dass die beyden innern, 

an einerley Seite, der schneidenden Linie liegenden 

Winkel kleiner, als zwey rechte sind; so treffen die 

beyden geraden Linien, wenn sie so weit als nöthig 

ist, verlängert werden, an ebender Seite zusammen, 

an welcher die /Vinkel liegen, die kleiner, als zwey 

rechte sind.“ Hierbey hat also dem Hrn. S. seine 
klare Erkenntniss von Allem, dass dem Wesen nach 
in eins zusammentliesst, nicht bedenken lassen, dass, 
wenn entweder die Summe der gedachten beyden 
Winkel von der Summe a weyer rechten weniger, al* 
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jede Grosse, die sich geben lasst, differm, oder wenn 
die beyden Puncte, wo zwey gerade Linien von der 
drillen geschnitten werden, weiter als je gegeben 
werden mag, von einander abliegen, er sein Drey¬ 
eck immer mehr construiren, folglich den Punct, 
wo solche Linien, verlängert, einander schneiden, 
durch die Tliat nimmermehr angeben kann, da be¬ 
kanntlich im ersten Falle dieser Punct weiter als je 
gefunden werden kann, von der Basis des Dreyecks 
hinwegfällt, im zweyten Falle hingegen ein Dreyeck 
entstehet, welches grösser ist, als jedes Dreyeck, 
das Hr. S. construiren kann. Demnach ist diese 
ganze Schrift wieder eine Probe, dass Euklides von. 
der Metaphysik, in welchem Gewände diese auch 
immer erscheinen mag, nichts lernen kann, und dass 
im Gegentheile die Metaphysiker wohl tliun würden, 
wenn sie ihre Gedanken nach der Euklidischen Lehr¬ 
methode ordneten. Blosse Wörter, die man jetzt 
aus der Mathematik zum Behuf der Metaphysik zu 
entlehnen pflegt, machen aber die Euklidische Lehr¬ 
art noch lange nicht aus! Hr. S. hätte weit besser ge- 
than, wenn er seine neue metaphysische Ansicht 
dieser Sache aus dem Spiele gelassen, und lieber mit 
Kästnern gemeint hätte, das elfte Axiom sey vom 
Euklid mit Recht unter die xoiv«$ i’woux; gesetzt wor¬ 
den, unter das, was der gemeine Menschenverstand 
einsieht und braucht, ohne es mit Worten auszu¬ 
drücken, oft, mit Worten ausgedrückt, dunkel fin¬ 
det, als dass er S. 4 u- f* seiner Schrift sich mit tol¬ 
lenden Worten auslässt: „Soviel ist bekannt, dass 
es nach zwey tausendjährigen Bemühen noch keiner 
deweisart (die seinige allein ausgenommen/) gelun¬ 
gen ist, sich allgemeinen Beyfall zu erwerben, ob es 
gleich vor 4r> Jahren schon möglich war, £3 Versuche 
von bedeutenden Mathematikern, von ungleichem 

Kleine Schrift. 

Aufmunterung zu einem vernünftigen Nachdenken über die Ur¬ 

sachen, warum die Religion Jesu einen so verschiedenen 

Eindruck auf die Gemidher der JMenschcn äussere, eine 

Predigt am Sonntage Sexagcsimä, den ßien Febr. 1309. 

Dresden , b. Meinliold. 23 S. Q. 

DiesePredigt ist, wie die Zueignungsschrift lehrt, unter 

welcher der Name des Vf-, August Zeis, steht, nicht gehal¬ 

ten worden, zufällige Umstände haben es verhindert; sie ist 

einem jungen Manne gewidmet, der bald das väterliche Haus 

verlassen wird, um verrouthlich auf die Akademie zu gehen, 

sie hat aber ganz dicForm der Predigt behalten. Der Hr. Vf. 

führt nicht bloss die Ursachen der verschiedenen Eindrücke 

aus. sondern setzt auch die Verschiedenheit der Wirkung der 

P.eligion selbst aus einander. Er zeigt nämlich, dass 1. die 

Eindrücke, welche die Religion Jesu machen soll, mit unter 

ganz zu fehlen scheinen, weil keine Empfänglichkeit dafür 

vorhanden ist; 2. dass sie oft flüchtig und vorübergehend 

sind, weil es manchen an Beharrlichkeit im Guten fehlt; 

5. oft schwankend und zweydeutig sind, weil viele Men¬ 

schen keine Standhaftigkeit und keinen festen, männlichen 

Math besitzen, den Lockungen der Sinnlichkeit zu wider¬ 

stehen; 4. dass si« mitunter bleibend und kräftig sind, -weil 

Gehalte zwar zu sammeln, und seit dieser Zeit eine 
gleiche Zahl von Eerlrand; Lambert, Karsten, Hin- 
denburg etc. die Lösung des Knotens vergebens er¬ 
warten Hessen, so dass Kästner vor vielen Jahren 
schon, an der Möglichkeit der Lösung verzweifelnd, 
mit unbegreiflicher Resignation, anstatt nach der 
wahren Demonstration zu forschen, (etwa wie FIr. 
S. mit Hülfe der neuesten Naturphilosophie?) ein 
blindes Annehmen öffentlich anrieth.“ Kästner hat 
aber den Satz nicht blindlings anzunehmen gerathen, 
sondern ihn aus seinem elften Satze gefolgert. 

TRAKT. RECHTS ms SEN SC HAFT. 

D. Ferd. Aug. Hammels kurze Anleitung, Ge¬ 

richtsacten geschickt zu extrahiren, zu referireti 

und eine Sentenz darüber abzu fassen, durchge¬ 
sehen und mit Zusätzen vermehrt von D. Joh. 

Christ. TT oltaer, öffentlicher Prof, der Recht# 

auf der Friedrich* - Universität zu Halle u. s. w. Sie¬ 

bente verbesserte Aufluage. Halle, bey Kümmel. 
ißo8. 3. VIII. u. 564 S. (13 gr.) 

Ein im Texte ungeänderter, nur mit einigen 
Anmerkungen begleiteter Abdruck der Hommeli- 
schen Schrift. Dass dieselbe durch gedachte An¬ 
merkungen bis zu dem jetzigen Stande der Wis¬ 
senschaft oder auch nur demselben bedeutend nä¬ 

her gebracht worden wäre, lässt ßich nicht be¬ 
haupten. Nicht einmal die Literatur ist nachge¬ 
tragen. Auch täuscht sich besonders der Sächsi¬ 
sche Rechtsgelehrte, wenn er, mit Rücksicht auf 
Hommels Plan, erwartet, dass auf die neuern 
Sächsischen Gesetze, z. B. auf das Generale, das 
Verfahren in Unters. Sachen betreffend vom 3osten 
April 1783. eilJ Absehen gerichtet worden sey. 

IIII i- 

der Ssame des götrl. Worts bey vielen Menschen den frucht¬ 

barsten Roden und das erwünschteste Gedeihen findet. Nach 

dem ersten Theile sollte also der Hauptsatz eigentlich so aus¬ 

gedrückt seyn : warum der Vortrag der ehr. Religionsleliro 

theils keinen merklichen Eindruck mache, theils verschiede¬ 

nen Eindruck äussere; die Angabe des dritten Theils sollte 

deutlicher, die des vierten nicht bildlich seyn. Unter den 

Ursachen der fühllosen .Unempfänglichkeit (Th. 1.) wird auch 

angeführt Kränklichkeit des Körpers, natürlicher Stumpfsinn, 

gänzl. Mangel des feinem Gefühls und des höher» Denkvermö¬ 

gens. Sollte wirklich körperl. Kränklichkeit an sich unem- 

pfänglichkeit für die Pieligionslehre machen und ein hohes 

Denkvermögen erfordert werden ihre einfachen jeden menschl. 

Verstand und jedes Herz ansprechenden Belehrungen zu fassen ? 

Was schwankende u. zweydeutige Eindrücke sind, hätte wohl 

(im 3. Th.) vor allem erklärt werden sollen, um zu zeigen, 

wie sie von den flüchtigen und vorübergehenden unterschie¬ 

den werden. Die grosse Reichhaltigkeit der Materie ver- 

stattete freylich keine tief eindringende und alles umfassende 

Ausführung, Aber es sind viele brauchbare Belehrungen 

und nützliche Erinnerungen gegeben worden, und der nicht 

durchaus gleiche und genug gefeilte Vortrag erhebt sich bis¬ 

weilen, besonders gegen den Schluss zu eindringendev Leb¬ 

haftigkeit und Stärke. 
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Dr. C. A. Grundier, Einleitung zur Rechtswis- 

senschaft. Erlangen, bey Gredy und Breuning. 

i8°8- 8* C4 S. (6 gr.) 

Desselb en Encyklopädie der allgemeinen Regriffe 

und Grundsätze der in Deutschland geltenden 

liechte. Ebend. ißo8- 8* 322 S. (1 Thlr. 3 gr.) 

D e s s elb en Methodologie der Rechtswissenschaft. 

Ebendaselbst. ißo8. 32 S. (4 8r0 

Diese drey Schriften auch unter dem gemeinschaft¬ 

lichen Titel: 

Institutionen des Rechts. Ebendaselbst. 1809. Mit 

einem Register von 31 S. 

Unter Institutionen des Rechts versteht der Verf. 

die Encyklopädie und Methodologie der Rechts¬ 
wissenschaft, ingleichen die Rechtsgeschichte. Die 
Einleitung erklärt einige allgemeine Begriffe und 
nennt die Eintheilungen des Rechts, die Quellen 
desselben und die Hülfswiesenscbaften der Rechts¬ 
kunde. Die Encyklopädie soll nicht bloss die äus- 
sern Umrisse der Wissenschaft bezeichnen, sondern 
ein genau verbundenes und erschöpfendes System 
dessen, was wirklich als Recht gelte, kurz und 
entfernt von Controversen, aber doch vollständig, 
»ufstellen. Zu dem Ende geht der Verf. A. die 
theoretische Rechtswissenschaft und zwar r. die 
allgemeine Rechtslehre (Naturrecht im engern Sinne, 
allgemeines Staats - und Privatrecht und Völker- 
Recht), 2. die positive Rechtswissenschaft, a. Pri¬ 
vatrecht (dieses im engern Sinne, Lehnrecht und 
Kirchenrecht), b. öffentliches Recht (Staatsrecht 
des Rheinbundes, Finanz - und Kamera) - Recht, 
Policey-, Criminal- und Processrecht), c. Völker - 
Recht, B. die praktische Rechtswissenschaft (An- 

Zweyter Rand, 

17. April 1809. 

Wendungskunst und Verwaltungskunst) dergestalt 
durch, dass er die Satze, welche ihm die wich¬ 
tigsten schienen, aushebt, durch Definitionen und 
Distmctionen durchführt, und die , nach seiner 
Meynung, zweckmässige Literatur angibt. Der Be¬ 
griff der Methodologie ist der gewöhnliche. Uebri- 
gens gesteht der Verfasser selbst, dass es bessere 
Encyklopädieen, als die seinige, bereits gehe. Aber 
keine scheint ihm von der Art zu seyn, dass der 
Anfänger darin Alles, was er zu fernen habe, 
kurz , jedoch vollständig angeführt fände. Auch 
glaubt er, so Manches, was in diesen vorhandenen 
Encyklopädieen vorkomme, sey durch die neuere 
Staatsveränderung antiquarisch geworden. Der Ein¬ 
fluss dieser Staatsveränderung auf mehrere Rechts¬ 
institute ist ihm zugleich ein Antrieb, der Ausar¬ 
beitung der Rechts geschielte, sich zu unterziehen. 
Diese soll in. der Ostermesse 1809 erscheinen, über 
die ganze, innere und äussere Geschichte des in 
Deutschland geltenden Rechts sich verbreiten und 
solchemnach eine Lücke in der Literatur aus¬ 
füllen. 

^ Rccensent will es dahin gestellt seyn lassen, 
ob die vom Verfasser beliebte Erweiterung des Be¬ 
griffs von Institutionen des Rechts der Etymologie 
und dem Spracl gebrauche angemessen sey. Aber 
die Ausdehnung, welche der Verfasser der Ency¬ 
klopädie gegeben hat, findet er keinesweges zweck- 
massig. Die Encyklopädie soll die Wissbegier des 
Anfängers , . für welchen der Verfasser doch zu¬ 
nächst schrieb, nur wecken, nicht befriedigen 
Wird uberdiess dem Anfänger die Befriedigung mit 
dem reichen Maasse des Verfassers zugetheilt, so 
muss Üeberdruss oder Ueberladung die FoUe 
seyn. — Eben so wenig kann Recensent sich 
überzeugen, dass die Zahl der durch die neuere 
Staatsveränderung zur Antiquität gewordenen Theile 
des. bisherigen Rechts so gar gross sey. Dieses 
Schicksal hat bis jetzt bloss das deutsch« Staats¬ 
recht betroffen, alle andere Theile des gemeinen 

Rechts , abgesehen von dem Rechte einzelner 
[46] . 
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Staaten , sind noch unversehrt. Der Verfasser 
darf um so weniger hieran zweifeln , da er S. 22 
der Einleitung sogar die Behauptung wagt, dass 
jzwar der Code Napoleon in einigen Staaten des 
Rheinbundes recipirt, dadurch jedoch weder dem 
römischen noch dem einheimischen Rechte dero- 
girt sey. Wenn nun auch an die Stelle des deut¬ 
schen Staatsrechts nunmehr das Staatsrecht des 
Rheinbundes getreten ist, so war doch deswegen 
eine neue Encyklopädie nicht eben nöthig. Dieses 
Staatsrecht lässt sich, in so fern cs in eine Ency- 
klopädie gehört und wirklich für sich besteht, 
nicht aus dem ehemaligen deutschen oder allge¬ 
meinen Staatsrechte , wohl gar aus dem Staats* 
rechte einzelner Bundesstaaten entlehnt wird, auf 
sehr wenige Sätze zurückführen, welche der Ver¬ 
fasser seinen Zuhörern gar füglich hätte mündlich 
mntheilen können. 

Aber vielleicht vergisst man. diese Bemerkun¬ 
gen über der Gute und Brauchbarkeit der geliefer¬ 
ten Schrift? Recensent wünschte dieses zu kön¬ 
nen, wegen des guten Willens, den der Verfasser 
"zeigt. Allein die Beschaffenheit des Werks selbst 
lässt es nicht zu. Nur zu oft bemerkt man Man¬ 
gel an Klarheit der Begriffe, logischer Ordnung, 
Haltung und Vollständigkeit, zu oft Wiederholun¬ 
gen, gewagte oder wirklich falsche Sätze, Unrich¬ 
tigkeit. im Urth-ile über die eingestreucte Litera¬ 
tur, Nachlässigkeit im Ausdrucke und eigentliche 
Sprachfehler. Gleich der erste Paragraph der Ein¬ 
leitung überrascht sehr unangenehm mit folgender 
Definition : Handlung heisst die mit Bewusstseyn 
und nach Vorstellungen verknüpfte TInnigkeit" zur 
Hervorbringung einer Wirkung! — Bedingung im 
engem Sinne ist dem Verfassers. 23 der Encyklo- 
pädie dann vorhanden , wenn die Voraussetzung 
auf die Ereignisse eines ä.,ssern Umstands gestellt 
w ird. Wie dunkel ist diess ? Und dennoch ist 
os noch deutlich gegen die S. 192 verkommende 
Stelle : ,, Der Pestalor kann einen oder mehrere 
zu Erben mit oder ohne Bedingung einsetzer». 
Im letztem Falle müssen sie in Qucrtem eingesetzt 
werden, weil durch Quanten eine Universitas iuris 
gegeben wird. “ Hier ist der Fall , von dem 
-eigentlich die Rede ist , eben so schwer aut- 
zu finden , al6 der Zusammenhang zwischen der 
gegebenen Regel und ihrem Grunde. Ja man 
könnte fast auf den Gedanken kommen , der 
Verfasser bezweifele, dass durch testamentarische 
Succession eine Universitas iuris übergehe , und 
*ey mit den Wirkungen der institutio e re certa 
unbekannt. — Im Gesellschaftsrechte S. 24 der 
Encyklopädie sagt der Verf.: „Gesellschaft ist der 
Zustand, in welchem mehrere zu Erreichung eines 
gemeinschaftlichen Fndtivecks fortwährend verei¬ 
nigt sind, öie setzt einen Vertrag voraus.“ Gleich¬ 
wohl v\nd S. 27 die Verbindung zwischen Eltern 

und Kindern, welche heilten Vertrag vorauseetzt, 
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und das Verhältnis® zwischen Herrn und Diener, 
deren jeder seinen eignen Zweck verfolgt, den ein¬ 
fachen Gesellschaften heygezählt. Wie will diess 
der Verf. bey der Logik verantworten? Und be¬ 
hauptet er S. 129 im Ernste, dass es einen vom 
Eiirgerstande abgesonderten und für sich bestehen¬ 
den, rechtlichen Stand der Handwerker, Fahri- 
canten und Kaußeute gebe? Wäre diess der Fall, 
so erhalten wir so viele Stände als Beschäftigun¬ 
gen, die Bücherschreiber nebst Maculaturhändlern 
und den vom Verf. S. 151 bereits genannten Bier¬ 
brauern, G'astwirthen, Schiffern, Fuhrleuten u. s. 
w. werden lauter einzelne Stände bilden. — Den 
Vorwurf des Mangels an Haltung rechtfertigen die 
eingeflochtenen antiquarischen, staatswirthschaftli- 
ehen, geographischen und politischen Bemerkun- 
gen (S. 103. 111. 422. 140. 234. 257. über Sclaven, 
dominium praetorium, quiritarium und boniiarium, 
confarreatio und coemtio, über die beste Benu¬ 
tzung der Domainen durch Erbpacht , über die 
Gränzen des Rheinbundes und über die Abhängig¬ 
keit der bürgerlichen Rechte von dem Glauben der 
Bürger), ferner die Erwähnung der Streitfrage: 
Ob das Criminalrecht ein Theil des öffentlichen 
oder des Privatrecbts sey? S. 16. Not. 6. der Ein¬ 
leitung. Auch ist es inconsequent, wenn der Vf. 
S,^ 129. i44* der Encyklopädie die Begriffe von 
Niessbrauch, Kau 1 mann und Handwerker angibt, 
die schwerem von usus, hahitatio und Fabricant 
hingegen nicht erörtert. Was soll überdiess den 
Anfängern die S. 33. 111. 12.4. 154- 295. gegebene 
Belehrung über „ewigen Frieden,“ Jungfern und 
losephsche, Kunkeladel., Spiel- und Trüffelgelder, 
und Seeeeremoniel trommen? Weit besser waren 
sie, anstatt dessen, S. 45 der Einleitung über die 
NoihWendigkeit des Studiums des Oströmischen 
Rechts nach Justinians Zeiten, S. 56 der Encyklo- 
padie über das Vcrhältniss der Avthentiken zu ih¬ 
ren Quellen und den übrigen Restandtheilen des 
Römischen Rechts, S. 23I) über den Umfang des 
königlichen und fürstlichen Collegiums, welche 
im Staafsrechte des Rheinischen Bundes erwähnt 
sind, unterrichtet worden. Am wenigsten aber 
durfte in drr Methodologie S. 24 ihnen verschwie¬ 
gen werden, dass die Wiederholung nicht auf den 
Vortrag einzelner Lohrslunden zu beschränken, 
sondern auf die von Zeit zu Zeit durchgegangenen 
Abschnitte im Zusammenhänge und am Schlüsse 
des Collegiums auf die ganze Disciplin zu erstre¬ 
cken sey. — Sehr häufig schreibt der Verf. sich 
selbst wieder ab, und bisweilen mag ihm die Ein- 
theilung seines Werks in drey verschiedene Theile, 
deren jeder ein Ganzes ausmacht, zur Entschuldi¬ 
gung dienen. Doch für Slellcu wie 8. 120. $. 210. 
11. der Encyklop folgende: „Das Verhaltmss der 
Herrschaft zum Gesinde ist nach Gesindeordnun¬ 
gen, aus dem Mietverträge und nach der fWur 
des Dienstes zu beurtbeilen. Nach dem Aliethuer- 
trage und (nach der) Natur des JJieustcs sind die 
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befördern liechte der Herrschaft und des Gesindes 
zu beiart heilen, weiss Rec. keine Rechtfertigung. 
— Bedenklich scheint es. Wenn der Vf. S. J24. 5° 
d-r Meth. dem Dictiren in den Vorlesungen das 
Wort redet, und juristische Studienpläne entwirft, 
nach welchen der Student in dem kurzen Zeiträu¬ 
me von 3 Jahrin nicht nur die ganze Rechtswis- 
sensclialt, sondern auch alle dem Juristen nöthige 
oder nützliche Nebenwissenscharten erlernen soll. 
Fiir das üaseyn wirklich falscher Sätze hingegen 
braucht Rec. nur 0. iy.5 S. 110. der Encyklop. an- 
zuziehen. Hier wird die Ehe ganz alter Personen 
und die anderweitige Herheyrathung einer PVittwe 
(nicht vor Ablauf eines ganzen Jahres, sondein) 
vor dem loten Monate nach dem Tode ihres Man¬ 
nes für unerlaubt erklärt. Hieraus erhellet zugleich, 
wie wenig Sorgfalt der Vf. auf den Ausdruck ver¬ 
wendet habe. „Hör dem 10 feit Monate. “ Heisst 
diess vor Anfang oder AblauJ des Monats? Allein 
es gibt auch wahre Sprachfehler. So kommt S. 22 
der Einleitung rin Code civile Napoleon, S. 34 
Cronologie, S. 45 4^ eine bald juridische bald ju¬ 
ristische Eitrair-Geschichte, S. 111 der Encyklop, 
Consenz vor, und S. 36 der Einleitung wird der 
Jurist im Stand gesetzt. Wer wird übrigens,- wie 
s. 5y. 63* und 66 der Eneyklopädie geschehen isr, 
Leysers Meditationen unter die Systeme des Rechts, 
Hoj ackers und Thibauts Systeme unter die Compen- 
dien und Vicat.s Hocabularium mit Müllers Prom- 
tuario in Eine Classe setzen ? 

GESCHICHTE. 

Geschichte von England, ein Handbuch von Chri¬ 

stoph Gottlob Heinrich, Herzogi. Sachs. Weim. 

Hofrath, ordontl. Professor der Geschichte zu Jena etc. 

JDritter Theil. Leipzig, b. Kummer, ißoß. gr. 8- 

XVI. und 563 S. (2 Thlr.) 

Dieser Band eines durch seine Brauchbarkeit 
schon bekannten Handbuchs umfasst die Regierung 
des Hausee Stuart von Jakob I. bis zum Tode der 
Königin Anna. Die an grossen und verschieden¬ 
artigen Ereignissen fruchtbare Reichhaltigkeit die¬ 
ser Periode, die von so vielen Schriftstellern ver¬ 
schiedener Partheyen ausführlich behandelt worden 
ist, forderte t'neils strenge Auswahl der Nachrich¬ 
ten, ohne trockene Kürze der Darstellung, tlieils 
leidenschaftlose Simplicität der Erzählung ohne 
Nachtheil des Gefühls für Recht und Tugend. In 
beyder Rücksicht befriedigt die vom Verfasser ge¬ 
wählte Behandlungsart. Die neueste Geschichte des 
Stuartseben Hauses von Fox konnte er noch nicht 
brauchen. Die Erhebung desselben auf den engli¬ 
schen Thron schien durch die Vereinigung zweyer 
bisher immer in Krieg mit einander verwickelt 

gewesenen Nationen, der Schotten und Engländer, 
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unter Einem Haupte besondere Vortheile zu verspre¬ 
chen (wenn nui die Nationen selbst eben so bald 
vereinigt gewesen wären) und Jakob VI., nun 
Jakob L , damals (1603) 56 Jahre alt, machte durch 
seine bekannten Kenntnisse, Erfahrungen und sanfte 
Gemüthsart Hofnung zu einer ruhigen und glück¬ 
lichen Regierung. Zweckmässige Policey- und Fi- 
nanzverordnungen, Verkeilung einer Men^e Titel 
und Wurden , Verschwendung von ansehnlichen 
Geschenken eröfneten seine Regierung. Die Ge¬ 
schichte der ersten V erschwörung gegen den König, 
in welche auch Walter Raleigh mit Unrecht ver¬ 
wickelt zu seyn schien, ist, wie der Verf. bemerkt, 
nie ganz aufgeklärt worden. Jakob täuschte so¬ 
wohl die Presbyterianer als die Katholiken in ih- 
len Ho tu ungen. Die republikanischen Grundsätze 
der Presbyterianer waren ihm (und dem Stuarti- 
schen Hause überhaupt, von Schottland her schon) 
zuwider. Er trat gleich nach seiner englischen 
Thronbesteigung der Episcopalkirche bey, und das 
Resultat des Colloquiums zu Hamptoncourt war 
der Befehl (den der Erzbischof von Canterbury für 
inspirirt hielt), die Presbyterianer sollten sich der 
bischöflichen Kirche unterwerfen, oder das Land 
meiden. Gleich in dem ersten Parlamente suchte 
er die beyden Königreiche zu vereinigen , und 
nannte sich daher schon König von Grossbritannien. 
Allein die Sache blieb bald liegen. Die Pulver¬ 
verschwörung (deren Geschichte fast zu ausführlich 
erzählt ist) veranlasste den Eid der Treue, der 
von den Katholischen gefordert wurde , wie der 
Suprematseid von den Protestanten. Der Papst 
er Hess mehrere Breven gegen jenen Eid. Der Kö¬ 
nig fand übrigens bey dem Parlament weder in 
der Unionssache noch in den verlangten Geldver- 
willigungen Bereitwilligkeit, (und vielleicht wur¬ 
den dadurch die Regierungsgrundeätze des Stuarti- 
schen Hauses wo nicht erzeugt, doch unterhalten 
und verstärkt.) Jakobs Culturanstalten in Irland und 
die Kolonieanlagen in Nordamerica werden gerühmt. 
Zvvey Günstlinge Jakobs sind es, deren Begeben¬ 
heiten einen grossen Theil der Geschichte Jakobs 
einnehmen, Sommerset und Bukingham. Durch 
Verfolgung und Hinrichtung des Walter Raleigh 
zog sich Jakob einen bleibenden Schandfleck zu. 
Billiger wurde Franz Baco von Verulam behandelt; 
Die Theilnahme an den arminischen Händeln in 
Holland und das unpolitische Benehmen im An¬ 
fang des dreyssigjährigen Kriegs zeichnen noch 
Jakobs Regierung aus, dessen Charakterschilderung 
tiefer eindringen und mehrere Züge auffass^S 
konnte. Die Schilderung des Zustandes von Eng¬ 
land und seiner Cultur unter dessen Regierung 
ist dem Zwecke des Handbuchs gemäss ausgefallen! 
ln Carls I. Geschichte werden die Ursachen des 
Misvergnügens gegen ihn nicht nur im Allgemei¬ 
nen bey dem Anfang seiner Geschichte angegeben, 
sondern auch im Fortgange genauer entwickelt' 
und die Fehler gezeigt, welche selbst in seinem 
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xnconsequenten Betragen liegen. „Nach dem Bruch 
(mit dem zweyten Parlament) — heisst es S. 89 — 
batte Carl den Krieg mit Spanien durch einen 
schleunigen Frieden endigen, und sich von dem 
Volk, das so wenig geneigt war, ihn dabey zu 
unterstützen, so sehr als möglich unabhängig ma¬ 
chen sollen. Nichts wäre leichter, nichts dem In¬ 
teresse des Königs und der Nation angemessener 
gewesen (beydes möchte Reeensent doch bezwei¬ 
feln). Aber theils die mit Holland und Dänemark 
eingegangenen Verbindungen, theils der Günstling 
Buckingham, der sich an den Spaniern durchaus 
rächen •wollte, hielten den König von allen Frie¬ 
densgedanken zurück. Um das zur Fortsetzung des 
Kriegs erforderliche Geld aufzubringen, ergrif der 
Hof ungewöhnliche und zum Theil gewaltsame 
Maasregeln.. Das aller unerwartetste war, dass 
Carl zu einer Zeit, da er wider Spanien und 
Oesterreich zu kämpfen hatte, und mit seinen eig¬ 
nen Unterthanen in öffentlichen Zwi9t gerathen 
War , einen unbesonnenen Krieg mit Frankreich 
anfing.“ Und auch dazu verleitete ihn der Günst¬ 
ling. Die Gemeinen in dem dritten Parlament, 
Welches der König bald zusammen zu berufen ge- 
nöthigt wurde (lüag), fassten ihre vornehmsten 
Beschwerden in einer Bittschrift an den König, 
Petition of Right, zusammen, worin sie nichts 
Neues verlangten , sondern nur die Rechte und 
Freyheiten reclamirten. Welche die Nation schon 
längst erhalten hatte. Das Oberhaus musste bald 
dem Unterhause beytreteir, der König seine Ein¬ 
willigung geben , und so wurde die Petition of 
Right ein neues Grundgesetz der englischen Natio- 
jialfreyheit. „Die persönliche Sicherheit und die 
Unverletzbarkeit des Eigentbums erhielten darin so 
klare, neue Bestimmungen und der Contrast der¬ 
selben mit d«m, was von langer Zeit her, oft 
selbst unter den besten (?) Regierungen Sitte ge¬ 
wesen, War so sichtbar, dass die neue Urkunde 
nothweudig eine grosse Epoche machen musste.“ 
Die Nation wurde auch kurz darauf von dem 
Hauptgegenstande ihres Hasses, dem Herzog von 
Buk in gh am, durch Meuchelmord befreyet. Der 
König setzte nun auf keinen andern so viel Ver¬ 
trauen (ohne dass wir deswegen mit dem Herrn 
Verfasser sagen möchten, er sey sein eigner Mini¬ 
ster geworden), seine Grundsätze aber blieben die¬ 
selben. Der Verfasser schildert gleich darauf die 
neuen Rathgeber des Königs, der eilf Jahre lang 
(von 1629 an) ohne Parlament regierte), Thomas 
Wenthwortb, Graf von Strafford , und Wilhelm 
Laud. Nichts reizte den Unwillen der Nation 
gegen den König so sehr als die Einforderung des 
Schiffsgeldes (ob er gleich einen wirklich guten 
Gebrauch davon machte zur Ausrüstung einer 
Flotte), es würde jedoch die Ruhe noch lange er¬ 
halten worden sey«, wenn der König nicht die 
unglückliche Idee ergriffen Hätte , die vom Erz¬ 
bischof Laud neu verzierte englische Liturgie den 
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presbyterianischen Schotten aufdringen zu wollen. 
Seit 1606 war schon der Anfang gemacht worden, 
das Episcopalsystem allmälig in Schottland einzu¬ 
führen. Eine neue gedruckte Sammlung von Kir¬ 
chengesetzen, welche den Schotten 1636 zuge¬ 
schickt wurde, hatte schon Erstaunen erregt, die 
neue Liturgie, die am Osterfest 1637 in allen Kir¬ 
chen zu Edinburg eingeführt werden sollte, ver- 
anlasste Tumulte. Carl gab nicht nach, und so 
brach die Insurrection in volle Flammen aus, eine 
neue Regierung wurde niedergesetzt, und das erste, 
was sie that, war die berühmte Acte, Covenant, 
zur Aufrechthaltung der Pieligionsfreyheiten. Zu 
spät machte der König Anerbietungen. Er musste 
Alles oder Nichts bewilligen. So abgeneigt er auch 
gewesen seyn mag, die Waffen gegen seine Erb- 
unterthanen zu ergreifen, so siegte sein Eifer für 
die bischöfliche Verfassung doch über diese Abnei¬ 
gung. Aber je weniger Muth und Entschlossenheit 
er in diesen ersten Händeln zeigte, je schneller 
und mehr er nachgab, desto kühner und dreister 
wurden die Schotten Die verabredete Generalsy¬ 
node zu Edinburg fiel gegen die Absichten des Kö¬ 
nigs aus. Der Staatsrath stimmte für Erneuerung 
des Kriegs; der König musste, um ihn führen zu 
können, Unterstützung suchen und also ein neues 
Parlament berufen ; eine unbesonnene Erklärung 
des Staatssecretär’s Heinrich Vane, wozu er nicht 
autovisirt war, verdarb Alles. Die Geistlichkeit 
unterstützte dagegen die Maasregeln des Königs. 
Der Krieg wurde erneuert. Es ist sichtbar, dass 
die Schotten Männer an der Spitze hatten, die in 
der Politik so verstä'ndig wie im Kriegswesen waren 
und handelten. Durch die Mässigung, mit wel¬ 
cher die Schotten sich nach dem Einrücken in das 
englische Gebiet betrugen, wurde die Sache des 
Königs von der Sache der englischen Nation abge¬ 
sondert, und der König musste den Präliminarver¬ 
trag zu Rippou annehmen, und zufolge desselben 
das fünfte Parlament den 5ten November 1640 er- 
öfnen, das den König seiner vornehmsten Minister 
beraubte, und bald auch weiter Fortschritt, um 
ihm den Ueberrest seiner Macht und seines Anse¬ 
hens zu entreissen. Eine der wichtigsten Verän¬ 
derungen in der Verfassung war die Triennial- 
Bill, dass alle drey Jahre ein neues Parlament be¬ 
rufen werden solle, auch gegen den Willen des 
Königs. An demselben Tage aber, wo der König 
Strafforda Todesurtheil, nach langem Kampf, Unter¬ 
zeichnete, musste er auch in eine Bill, die be¬ 
ständige Fortdauer des Parlaments betreffend, Wil¬ 
ligen. Er hatte also seine wichtigsten Prärogativen 
schon verloren, noch ehe er den Thron förmlich 
verlor. Dass das Unterhaus jetzt Alles, auch die 
Aufhebung des Gerichts der hohen Commission 
und der Sternkammer durchsetzte, war natürlich. 
Die Ursachen des Blutbads in Irland, wobey so 
viele Protestanten, allerdings ohne Verschulden de» 
Königs aufgeopfert wurden, sind nicht genug von* 
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H rn. Verfasser aufgeklärt. Wir möchten nicht ein¬ 
mal behaupten , dass die irländische Nation seit 
vierzig Jahren immer mehr von ihrer alten Roh¬ 
heit durch die Künste des Friedens zurückgekom¬ 
men sey. In England benutzte man diese Empö¬ 
rung, um die Macht de» Königs noch mehr herab¬ 
zuwürdigen, Die Rebellenhäupter gaben sogar vor, 
sie wären vom Könige aufgemuntert und verbrei¬ 
teten ein erdichtetes königliches Patent. So un¬ 
wahrscheinlich diess Vorgeben auch war, so fand 
es doch in England Glauben. Das Haus der Ge¬ 
meinen überreichte dem Könige nach der Rück¬ 
kunft aus Schottland eine längst vorbereitete Re¬ 
monstranz , und liess sie selbst drucken , eine 
Wahre Appellation an die englische Nation ; die 
Bischöfe wurden vom Oberhause ausgeschlossen, 
und der König verlor nun auch im Oberhause die 
Stimmenmehrheit. Da er immer mehr nachgab, so 
glaubte das Parlament ihm auch den letzten Rest 
der königlichen Gewalt, die Disposition über die 
Miliz entreissen zu können. Carl widersetzte sich 
ernsthaft, und der bürgerliche Krieg war unver¬ 
meidlich. Seit dem Treffen bey Edgehill war Carl 
seinen Gegnern oft überlegen, und, hätte es ihm 
nicht an Gelde gefehlt, so würden seine Sachen 
eine günstigere Wendung erhalten haben. Das Ge¬ 
genparlament , welches er zu Oxford eröfnete, 
konnte ihm nur etwas Geld verschallen, und wur¬ 
de bald prorogirt, dagegen verstärkte sich das Pai'- 
lament zu Westminster durch die Verbindung mit 
den Schotten. Nur das Misverständniss unter den 
Feldherren des Parlaments hinderte den Fortgang 
ihrer Operationen. Jetzt traten die bisher unter 
den Presbyterianern verborgenen Independenten als 
Parthey auf. Sie gingen viel weiter als die Pres¬ 
byterianer, welche den König nur zum Range der 
ersten obrigkeitlichen Person hatten herabsetzen 
wollen. Nur durch List und Ränke und späterhin 
durch Gtwalt der Waffen konnten die Independen¬ 
ten ihre Absicht erreichen. Nach der sogenannten 
jclbstverläugn enden V er Ordnung hätte auch Crom- 
well seine Generallieutenantsstelle niederlegen sol¬ 
len, aber durch Intriguen wusste er sie zu be¬ 
halten. Jetzt erst (1G45) Avurde dem seit 1641 ge¬ 
fangen sitzenden Erzbischof Laud der Process ge¬ 
macht, und er ohne Rücksicht auf die königliche 
Begnadigung enthauptet. Der Geist der beydersei- 
tigen Armeen war sehr verschieden. Bekanntlich 
erhielten die Independenten den entscheidendsten 
Sieg zu Naseby. Hätte sich der König (sagt der 
Verfasser) bald nach dieser Schlacht entschlossen, 
den Episcopat aufzugeben und sich mit den Pres¬ 
byterianern zu vereinigen, so würde er die Schot¬ 
ten, die Stadt London und den grössten Tlieil der 
Parlamentsglieder für sich gewonnen haben (aber 
doch noch nicht gerettet geAve6en seyn). Unter 
Vermittelung des französischen Gesandten , Mon- 
treuil, begab sich der König ins Lager der Schot¬ 
ten und unter ihren Schutz, und die Schotten lie¬ 
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ferten ihn für Geld (unter dem Namen rückständig 
ger Subsidiengelder) an das englische Parlament 
aus. Zwischen diesen und der Armee (oder viel¬ 
mehr den Anführern der Armee) entstand bald 
Zwist, und der König wurde zur Armee wegge¬ 
führt, wo man ihn besser behandelte, daher er 
auch den Anführern Vorschläge machte. Cromwell 
soll nicht abgeneigt gewesen seyn, darauf einzu¬ 
gehen. Aber sobald die Armee da» Parlament und 
London selbst überwältigt hatte, änderte mau das 
Betragen gegen den König, legte ihm härtere Ver- 
gleichspuncte vor; sein Versuch einer Flucht war 
für Cromwell und dessen Anhänger so erwünscht* 
das» man wohl glauben konnte, Cromwell habe 
selbst ihn dazu verleiten lassen. Nun wurde sein 
Process beschlossen , dessen tragischer Ausgang, 
nach vergeblichen Versuchen der Schotten und der 
Royalisten, ihn zu retten, bekannt ist. Der Herr 
Verfasser, der sonst meist mit vieler Ruhe die Be¬ 
gebenheiten erzählt, wird hier aus gerechtem Un¬ 
willen lebhafter, und wer wird es nicht mit ihm, 
wenn er mit manchen Fehltritten die guten Seiten 
des Königs vergleicht, und nach dem Recht und 
der Moralität, oder vielmehr dem Unrechte und 
der Inmoralität dieses Verfahrens mit dem Könige 
fragt? Von der politischen Seite ist es auch hier 
weniger angesehen worden. Die Beschlüsse, wel¬ 
che nach Carls Hinrichtung gefasst, und die Ver¬ 
änderungen , Avelche in der Staatsverfassung ge¬ 
macht wurden, sind vom Verfasser genau aus ein¬ 
ander gesetzt , und es ist gewiss sehr lehrreich, 
diese Veränderungen kennen zu lernen, aber gern 
würde man noch etwas mehr mit den Triebfedern 
bekannt gemacht werden, und mit dem oft tief 
angelegten Spiel der Intrigue. Die Siege bey 
Dumbar und Worcester sind als Mittel Cromwells 
Ansehen und dictatorische Gewalt zu vermehren, 
allerdings bekannt ; aber es gab ausser den mi¬ 
litärischen, auch noch andere politische und reli¬ 
giöse. Das Parlament, das Cromwell’n entgegen 
arbeitete, bediente sich dazu auch des Kriegs ge¬ 
gen Holland; denn unter dem Vorwand der zum 
Seekrieg erforderlichen Kosten konnte der grösste 
Theil der Landarmee abgednnkt, und dadurch 
CromwelPs Macht vermindert werden. Allein der 
Plan gelang nicht ganz, und Cromwell, dessen 
Stärke in der Landmacht bestand, versammelte ei¬ 
nen Kriegsrath aus den Officieren der Armee, der 
in einer Bittschrift das lange Parlament ersuchte, 
aus einander zu gehen, und da diese Bitte nicht 
erfüllt wurde, so trieb er den 2os-ten April 1653 
mit Hülfe der Soldaten die Parlamentsversanamlung 
fort, und diese kühne Gewaltthätigkeit brachte di« 
höchste Gewalt in Cromwell’s Hände; er berief 
zAVar ein neues Parlament, wählte aber die Mit¬ 
glieder desselben selbst, und es gab im Gefühl sei¬ 
ner geistlichen and moralischen Untüchtigkeit die 
Gewalt bald an den zurück, von dem es sie em¬ 
pfangen hatte, oder dem eg subordiuirt war. Nu» 
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•wurde Crom well von den versammelten Officieren 
2,um f'rütector der drey Reiclie bestimmt, und das 
er;., wodurch er sich beliebt machte, war der 
Friede mit Holland. Der Veieuch aber, ihm gar 
die Königswürde zu verschaffen, wurde durch ei¬ 
nen • Mann vereitelt, der, nach Cromwell, das 
meiste bey der Armee galt, Lambert. Cromwell 
achtete zwar dessen Widerspruch nicht, aber er 
fürchtete die Soldaten und selbst seine Verwandten 
und freunde widersetzten sich dem Anträge, Er 
liess sich also nur das Protectorat mit grossem Vor¬ 
rechten bestätigen. Mit jedem Tage aber wurde er 
unruhiger und mistrauischer. Selbst seine unan¬ 
genehmen häuslichen Verhältnisse , und der Tod 
der zweyten Tochter vermehrten seinen Kummer. 
Nach seinem Tode musste sein Sohn Richard das 
Protectorat , zu dessen Führung er ganz unge¬ 
schickt war, bald niederlegen, und der Bruder des¬ 
selben Heinrich Cromwell, Statthalter in Irland, 
der Widerstand hätte thon können, liess sich eben¬ 
falls zur Resignation bewegen. Die höchste Gewalt 
fiel von neuem in die Hände der Otficiere, und 
nachdem das wiederhergestellte Rumpf - Parlament 
aulgehoben war, übten die Generale der Armee 
eine Despotie aus, bis General Monk seine Flaue 
ausführte, die er mit so vieler Vorsicht verborgen 
hielt, dass nicht einmal der König Carl etwas da¬ 
von erfuhr, so wie er überhaupt mit der ganzen 
Restauration sehr vorsichtig zu Werke ging, aber 
die Nation beging dabey den grossen Fehler, dass sie 
ihre und die königl. Rechte nicht genau und unab¬ 
änderlich bestimmte, Bey Darstellung des neuern 
Zustandes während dieser Anarchie wird auch die 
Entstehung der Quäker erwähnt , und mehrere 
nalimhafte Gelehrte angeführt. Die brittische See¬ 
macht war vornemlich sehr gestiegen, so wie. der 
Handel sich erweitert hatte, und es bestätigte sich 
auch damals, dass solche bürgerliche Revolutionen 
allerdings zur Entwickelung und Stärkung der 
Kräfte eines Volks nicht wenig beytragen können. 
Eine Hauptangelegenheit, womit sich das Parlament 
nach Carls 11. Thronbesteigung beschäftigte, war die 
Bestimmung des königlichen Einkommens. Es 
wurden ihm 1,200000 Pfund Sterling jährlich aus¬ 
gesetzt, mehr als irgend ein voriger König gehabt 
hatte, aber ireylich auch bey sehr vermehrten Aus¬ 
gaben, und zu diesem Einkommen wurde ein Fonds 
angewiesen, aus welchem nur zwey Drittheile zu 
erheben waren. Das Parlament beobachtete in al¬ 
len temporären Subsidien eine vorsichtige Sparsam¬ 
keit, und war schon deswegen weniger freygebig, 
weil des Königs Leichtsinn und Verschwendung 
-bekannt war. Bey Gelegenheit der Bestrafung der 
Köniesmörder erzählt der Herr Verfasser noch die 
Anekdote von Cromwells Leichnam, und schliesst 
sie mit einem wohl zu harten Unheil. Der 
Epbcopat wurde vom Könige zur Sicherheit des 
ri im ns wieder hergestellt, aber auch die schotti¬ 
sche Nation, die man in der bisherigen Abhängig¬ 

keit von England hafte lassen können, m die vor¬ 
malige Fre> heit und Unabhängigkeit wieder ein¬ 
gesetzt,. und stillschweigend die bischöfliche Kir¬ 
chenregierung dsstlbst erneuert. Das neue Parla¬ 
ment, das der König 1661 eröfnete, das pensio- 
nnte genannt, war ihm ganz ergeben; es nahm 
die Bischöte wieder ins Oberhaus auf, sprach der« 
Könige allein die Gewalt über die M Jiz wieder 
zu, bewilligte ihm eine ausserordentliche Geld- 
lmlfe, fasste die GlrichtÖrm igkeitsacte ab, die der 
Kön>g Stilist zum Resten der 1 K’st tt ria 11 er mil- 
derLe. Die Triennialacfe wurde ufgeboben, und 
das damalige Pai iament dauerte fast achtzehn Jahre. 
1). r Friede zu Breda nach dem unglücklichen See¬ 
kriege mit Holland voran]aaste den Kail des rügend- 
hatun Minislets Clarendon, der d^ni grössten 
Theile des Volks, selbst den Royalisten verbisst 
geworden war, und dessen sich auch der Hörig, 
als eines unangenehmen Hofmeisters, zu e; lf. 
gen Wünschte. Er musste sogar , wegen einer 
höchst ungerechten Anklage auf Hochverrat!» nach 
Frankreich fluchten, wo er noch über sechs Jahre 
lebte und die nicht ganz unp'arf heyische Geschichte 
der bürgerlichen Kriege in England schrieb. Der 
König wuide bald nachher schlechter beratlien, 
und tbat viele Fehltritte. Die Anschläge eines 
neuen Ministeriums seit 16G9 (der Cabal) gin¬ 
gen dahin , die königliche Gewalt zu erhöhen 
und die freye englische Regierungsform zu stür¬ 
zen. Es verleitete den König zu dem unpoli¬ 
tischen Bundmss mit Frankreich gegen Holland 
und zu verzweifelten Finanzoperationen. Der 
Uebeitiitt des Herzogs von York, des königlichen 

Bruders, zur katholischen Kirche, und ' die Indul- 
genzacte (1672), wodurch alle Religionspartheyen 
öftentheae Lebung ihres Gottesdienstes erhielten 
erregte grosse Besorgnisse. Die Beschwerden del 
Parlaments veranlassten die Auflösung der Cabal 
und die Einführung der Test- (Prüfungs-) Acte 
zur Erhaltung des Protestantismus. Aber die Be¬ 
sorgnisse wurden nicht vermindert. Das Gerücht 
von einer katholischen Verschwörung (167g) fand 
leicht Glauben, und einige angebliche, aber nicht 
überführte , Mitschuldige wurden hingerichtet 
Der Herzog von York musste sich entfernen, und 
im Hause der Gemeinen ging 1679 und i6go eine 
Bill durch, die ihn vom Throne ausschloss, auch 
wurden durch die Habeas-Corpus - Acte den will- 
kührhehen Verhaftungen Schranken gesetzt. Jetzt 
entstanden die Partheynamen Whigs und Torys 
Der Hof gewann aber bald mehr Muth und mehr 
Gewalt, zumal da die Episcopalkirche die Lehre 
vom leidenden Gehorsam immer stärker ein- 
echärfte ; ' doch der der Hofpartbey am meisten 
verhasste Graf von Shaftesbury wurde zwar an¬ 
geklagt, aber losgesprochen. Das Betragen Carls II. 
in den letzten vier Regierungsjahren entfernte sich 
weit von seiner frühem Milde; er verfuhr will- 
kührlicber, harter und heftiger, und diess soll vor- 
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nenalich den Ratkachlägen des Herzogs von York 
zuzuschreiben seyn. Allein der Hof irrte sich, 
wenn er bey seinem Uebergewicht glaubte allen 
Freyheitsgeist der Nation unterdrückt zu haben. 
Ee entstanden vielmehr n'eue Verbindungen von Mis- 
vergnügten, und eine Verschwörung wurde gemacht, 
Welche erst des Grafen von Shaftcsbury Flucht zer¬ 
rüttete , dann ein untergeordnetes Ccmplot (the 
Rye- House-Plot) vereitelte. Carl scheint^in der 
That zuletzt ein gerechteres Ptegierungssystem zu 
befolgen und seinen Bruder zu entfernen geneigt 
gewesen zu seyn, aber der Tod hinderte die Aus¬ 
führung dieser guten Vorsätze. Ruhig bestieg nun 
(i6g5) Jakob II, den Thron, als'wäre nie im Par¬ 
lament von seiner Ausschliessung die Hede gewe¬ 
sen ; durch eine viel versprechende Erklärung 
suchte er sich beliebt zu machen; aber bald ver¬ 
leitete ihn seine Gemahlin zu unbesonnenen Maas¬ 
regeln. Die Empörung des Herzogs von Monmouth, 
eines natürlichen Sohns von Carl II., wurde nicht 
mit Klugheit und Mässigung unterdrückt, sondern 
mit Strenge gedämpft, und das Glück, das Jakob 
dabey gehabt hatte, machte ihn despotischer und 
unternehmender. Die öffentliche Uebung des rö¬ 
misch - katholischen Gottesdienstes wurde einge¬ 
führt, einer hohen Commission unbeschränkte Ge¬ 
walt über die Kirche von England übertragen, und 
mehrere Schritte gethan, den Katholicismus herr¬ 
schend zu machen. Dass die verschiedenen Ver¬ 
dacht erregenden Umstände bey der Geburt eines 
Prinzen von Wales nicht hinreichen, diese Geburt 
für einen erwiesenen Betrug auszugeben , wird 
auch hier erinnert. Durch katholische Käthe und 
Pn ester, die von einem neu zu beruienden Parla¬ 
ment naebtheilige Schlüsse fürchteten, wurde Jakob 
zur übereilten Flucht nach Frankreich bewogen, 
und diese, zwar das erstemal vereitelt, bald daraut 
aber (vielleicht unter Wilhelms Begünstigung) aus¬ 
geführt, raubte ihm eigentlich den Thron, nicht 
Wilhelms des Prinzen von Oranien Landung. 
Denn eben weil er aus dem Reiche entwichen 
War, und sich der Regierung also selbst begeben 
zu haben schien, wurde er abgesetzt, und Wil¬ 
helm und dessen Gemalin auf den Thron erhoben. 
„Diese sogenannte Revolution, sagt Hr. H., zeich¬ 
nete «ich noch besonders dadurch aus , dass sie 
die englische Constitution, welche durch die Will- 
kiihr der Könige aus den Häusern Tudor und 
Stuart in allen ihren Theilen zerrüttet worden 
war, wiederherstellte.“ Die berühmte Rill (Er¬ 
klärung) der Rechte war gleichsam die Bedingung, 
unter welcher Wilhelmen die Krone übertragen 
war. ln England war übrigens die Revolution 
durch die Vereinigung der Whigs und Torys, in 
Schottland wurde sie bloss durch die Whigs durch- 
ges.etzt. Wilhelm machte 6lck durch sein zurück¬ 
gezogenes, ernstes Betragen und durch Besetzung 
der vornehmsten Sfaalsämter mit Whigs bey den 
Engländern nicht beliebt. Die Toleranzacte schloss 

nur die Socinianer aus. Die Katholischen waren 
nicht darin begriffen, wurden aber doch nicht ver¬ 
folgt. Der Krieg mit den Irländern, die Jakobs 
Sache führten, wurde durch einen Vergleich been¬ 
digt, der ihnen sehr vortheilhaft war, der franzö¬ 
sische Krieg dauerte bis zum Ryswicker Frieden 
fort, und da seine Geschichte vom Herrn Verfasser 
bereits in der Geschichte von Deutschland und in 
dem Handbuch der Geschichte von Frankreich aus¬ 
führlicher erzählt worden ist, so durfte er sich hier 
kürzer fassen, und nur das ausheben, was Eng¬ 
land zunächst anging. Eben so konnte der letzte 
Theil der Geschichte Wilhelms, welcher (ausser 
Parlamentsstreitigkeiten) vornemlich die Theilungs- 
vertrage über die spanische Monarchie und die 
Rüstungen zum Erbfolgekriege in sich fasst, kurz 
behandelt werden. Die Errichtung der Rank aber 
und einer neuen ostindischen Compagnie werden 
umständlicher erzählt. Die Geschichte der Anna 
füllt fast nur der spanische Successionskrieg, mit 
den Veränderungen, die in England in der letzten 
Zeit desselben vorgingen; der innere Zustand Eng¬ 
lands seit Wilhelms Thronbesteigung halte Wo fl 
etw^s ausführlicher geschildert werden können, aber 
es scheint, dass der Herr Verfasser das Ende dieses 
Bandes absichtlich mehr abkürzen wollte. Man er¬ 
hält also in diesem Bande eine hinlänglich beleh¬ 
rende Darstellung nicht nur der Regenten - sondern 
auch der innern und äussern Veränderungen, wel¬ 
che England während eines so merkwürdigen Zeit¬ 
raums erfahren hat, mit möglichst genauer Befol¬ 
gung der Zeitordnung. Manchmal hätten wir wohl 
diese Zeitfolge mehr unterbrochen und zusammen¬ 
hängende Begebenheiten einander näher gebracht, 
gewünscht. Vielleicht wäre auch am Schlüsse eine 
Uebersicht der Resultate dieses Zeitraums nicht über¬ 
flüssig gewesen. 

Geschichte von Polen vom Ursprünge dieses Reichs 

an bis auf die neuesten Zeiten. Für nicht ge¬ 

lehrte aber gebildete Leser. Nebst einer Einlei¬ 

tung über die Sitten, Gebräuche und Literatur 

der Polen, einem geographisch-erläuternden An¬ 

hänge und einer erklärenden Charte der verschie¬ 

denen Veränderungen in Polen (einer die ver¬ 

schiedenen Veränderungen in Polen erklär. Charte). 

HerausgegGben von JErnst Rom scheint fürstl. 

Kerns - Greiz. Hofcommissär. Leipzig, b. Dürr. i8°8* 

VIII. 60. 521 und 24 S. gr. Q. (2 Thlr. 10 gr.) 

Es ist vornemlich die neuere und insbesondere 
die neueste Geschichte der letzten zwanzig Jahre, 
welche am ausführlichsten in diesem auf das Zeit- 
bedurfniss, oder, da man schon ein ähnliches Werk 
von Hammerdörfer hat, auf die Zeitunastände be¬ 
rechneten Werke vorgetragen wird. Neue Forschuiv 
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,en da1*" man einem nicht für gelehrte Leser 
bestimmten Buche nicht erwarten, sondern nur 
.leissige Benutzung der vorhandenen Hiilfsmittel, eine 
/Aveckmäseige Auswahl der zu ertheilenden Nach¬ 
richten, «ine lehrreiche Zusammenstellung der gut 
gewählten Materialien und einen gefälligen, unter¬ 
richtenden und unterhaltenden Vortrag. Hr. B. hat 
«war die Schriftsteller, denen er folgt, die Quel- 
en, aus welchen er schöpft, nicht angegeben, aber 
ler Kenner wird seine in der Vorrede gegebene 
/ersicherung, er habe alles, was er im Fache der 
polnischen Geschichte habe erhalten können, stu- 
'lirt, gelesen und benutzt, nicht ungegründet fül¬ 
len, Der Verfasser stellt zuerst in der Einleitung 
Üe Sitten und Gebräuche der Polen nach den drey 
Classen, Edelleute, Geistliche, Bürger und Bauern, 
iuf. Er führt, theils Nachrichten, die ein Freund, 
ler durch Polen gereiset war, ihm mittheilte, mit 
dessen Worten, theils Bruchstücke aus des Bischofs 
Kossakowsky Buche, der Pfarrer, und Piastopbils 
Briefen über Polen, an, dazwischen sind aber auch 
anderswoher entlehnte Nachrichten eingeschaltet, 
die aber weniger verbürgt seyn möchten. Die No¬ 
tizen über die Literatur in Polen sind in drey Ab¬ 
schnitte getheilt (von 1214 — 1568, von da bis 
t7(53 und dann bis auf die neueste Zeit); zu dem 
letzten ist vornemlich des Hofratli de la Fontaine 
Uebersicht der polnischen Literatur, im Freymüth. 
10O3- No. 88 und 91 benutzt; nur die Namen 6ind 
nicht durchaus richtig geschrieben. Das erste Buch 
der Geschichte stellt Polen unter den Pjasten 84p 
— 1370 dar, S. 3—40. Selbst die Sagen der polni¬ 
schen Geschichte vor dem Pjast sind nicht ganz 
überlangen. Bey der Einführung des Christen- 
tbums sollten doch die genannt seyn, durch welche 
sie vornemlich bewirkt wurde., auch die neu ge¬ 
stifteten Bisthiimer sollten nicht übergangen seyn. 
Die angebliche Theilung Boleslaw’s III. wird ganz 
auf die& gewöhnliche Weise erzählt; Heinrich II., 
Herzog von Breslau, lässt der Verfasser in einer 
Schlacht gegen die Tatarn umkommen, ob es gleich 
Mogoln waren, die den bekannten Einfall thaten. 
Was wir aber am meisten zu tadeln finden, ist, 
dass der Verfasser sich fast nur auf die Regenten- 
rrescliichte einschränkt, und von dem, was Polens 
Culturgeschiebte angeht, fast gar nichts beybringt, 
oder, wenn ja etwas, wie unter Casimirs Regie¬ 
rung, erwähnt ist, es sehr kurz abtertigt. Und 
gleichwohl sind gerade die zur Culturgeschichte 
eines Landes und Staats gehörigen Nachrichten der 
für jeden gebildeten Leser interessanteste Theil. 
Das zweyte Buch hat die Ueberschrift: Polen unter 
dep Jagellonen 1586 — *572 aber es ist mehr Ge¬ 
schichte der jagellon. Regenten (eigentlich der Kö¬ 
nige seit Casimirs Tode, denn Ludwig eröfnet die 
Reihe) als Polens. Doch wird Einiges aus der Ver- 
fassungsgeseb. berührt, aber die ganze Behandlung 
des, vornemlich in der letzten Zeit so wichtigen 
Zeitraums ist zu kurz ausgeiallen (S, 43 78)* 
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Noch ist etwas von der Geschichte der deutschen 
Putter eingeschaltet (S. 53 f.), das aber mancher 
Berichtigung bedarf. Der bedeutende Krieg, den 
Casimir mit den Rittern führte, und wodurch das 
westliche Preussen an Polen kam, ist in ein paar 
Zeilen S. 62 abgefertigt, und die Veränderung, die 
mit den Ordenslanden Albrecht vornahm (1525), ist 
nur mit einem Worte berührt, ungeachtet sie für 
die Folge so bedeutend ist. Dagegen wird die Ver¬ 
breitung der lutherischen Lehre ausführlicher er¬ 
zählt, so wie die Geschichte der Kirchenversamm¬ 
lung zu Lowicz (1558) und des Reichstags zu War¬ 
schau , wodurch dem Verbreiten der protestanti¬ 
schen Lehre gesteuert werden sollte. JVIit dem drit¬ 
ten Buche, Polen unter Regenten (die Regenten 
Polens) aus verschiedenen Häusern bis auf den gros¬ 
sen König Johann Sobiesky 1573—-1656 wird die 
Erzählung umständlicher (S. 81—.198)- Gleich zu 
Anfang dieser Periode wurde die Lrcye Königswahl 
-festgesetzt. Bey dieser Gelegenheit erzählt der Vf., 
nach dem Abt Coyer, den Verfall der königlichen 
Macht, die Erhebung des Senats, die Einrichtung 
der Reichstage und der vorhergehenden Landtage 
u. s. w. ohne das Zeitalter genau anzugeben, von 
welchem eigentlich diese Verfassung gilt. Selbst 
über das polnische Kriegsheer werden hier weit¬ 
läufigere Nachrichten gegeben. Die Erzählung der 
Begebenheiten wird nun öfters dramatisch und wort¬ 
reich, allerdings abwechselnder, lebhafter, unter¬ 
haltender, aber auch bisweilen komisch, wie wenn 
S. 108 dem Czaar eine unsichtbare Stimme etwas 
zulispeln zu wollen scheint. Wir finden überhaupt, 
dass dem Vortrage des Hrn. Verfs. mehr Ausfeilung 
fehlt, .und rechnen zu den in dieser Rücksicht zii 
verbessernden Stellen z. B. S. 44. ,, Ludwig hatte 
sich bey den Polen wenig geneigt gemacht, S. 50 
Ebenung (st. Wegräumung) der Hindernisse, S. 7$ 
Szene (st. Ereigniss). Den König Stephan Bathori 
nennt der Verf. S. 110 „einen der grössten Könige, 
welche Polen je aufweisen konnte, und der sich 
durch grosse Regententugenden, zu Gunsten des 
poln. Staates, auszeichnete.“ Das vierte Bach be¬ 
greift die Geschichte der drey letzten Könige Po¬ 
lens bis zur grossen Revolution 1696— 1793 die 
noch ausführlicher vorgetragen ist. Es werden 
Actenstücke oder Auszüge aus ihnen ganz einge¬ 
rückt ; aber die Uebersicht der Vorfälle und Ur¬ 
sachen , welche zur grossen Revolution führten, 
ist nicht genug erleichtert. Die Constitution vom 
5. May 1791 ist ganz mitgetheilt. Das fünfte Buch 
erzählt die Begebenheiten während der grossen Re¬ 
volution unter.Thadd. Iiosziusko bis zur gänzlichen 
Auflösung des Reichs 1793 —W9Ö das sechste und 
letzte Buch, mit der unpassenden Aufschrift, Po¬ 
lens Wiedergeburt als Grossherzogthum Warschau, 
die Begebenheiten von 1795— jgoy z ei tu ngsmassig. 
Der geograph. statistische Anhang, der auch Lit- 
thauen, Curland und Semgallcn umfasst, soll nur 
zur Erläuterung der beygefügten Carte dienen. 
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.SAH 
Das ist: 

"Beschreibung einiger von den Samaniden und von 

den Dilemitischen Buiden geschlagener Silbermün¬ 

zen , die den Gelehrten bis jetzt grösstentheils 

unbekannt waren ; tind die cufi6chen Aufschrif¬ 

ten derselben in Neschi• Schrift übergetragen von 

Christian (Daniels - Sohn') Fr ahn aus Rostock, 

Professor der morgenländischen Sprachen auf der kai- 

serl. Universität zu Kasan, die Gott behüten wolle! — 

Ort und Jahr de* Drucks sind auf der letzten 

Seite angezeigt: Kasan, in der türkischen Dru- 

ekerey. lgoß. nach Ohr. Geb., oder im Jahr der 

Hedschrah 1225. zQ S. 4* 

Diese Schrift, schon dadurch merkwürdig, dass 

sie das erste literarische Produkt ist, welches auf 
der Universität zu Kasan von einem ihrer aus 
Deutschland dahin verpflanzten Mitglieder durch 
den Druck bekannt gemacht worden, verdient auch 
augleich wegen ihres innern Gehalts, als ein schätz¬ 
barer Beytrag zu der asiatischen Münzkunde, die 
Aufmerksamkeit aller derer, die sich für dieses 
Fach interessiren, und berechtigt zu der Erwar¬ 
tung, dass der Verf., der sich bereits durch die 
von ihm herauigegebene Beschreibung Aegyptens 
von Ibn - al - V^roi, und durch Bemerkungen über 

Zutsyter Baud. 

19. A p r i l ißog. 

einige schwerere Stellen der Prophezeiung Na- 
hurn’s, als ein gelehrter Kenner der morgenländi- 
sclien Literatur gezeigt hat, in seinen gegenwärti¬ 
gen Verhältnissen uns mit manchen bisher noch 
unbekannten Schätzen des Orients bereichern wer¬ 
de. — Es sind acht Samanidische, und neun Bui. 
dische Münzen, deren Beschreibung wir hier er¬ 
halten. Der Beschreibung der Münzen jeder dieser 
beyden Dynastien ist eine kurze Uebersicht der 
Fürsten derselben, wie sie in der Regierung auf 
einander folgten, vorausgeschickt. Da diese Schrift 
in Deutschland wohl noch nicht sobald durch den 
Buchhandel verbreitet werden dürfte; so zweifeln 
wir nicht, es werde manchem Münzkenner ange¬ 
nehm seyn, hier eine kurze Notiz von den be¬ 
schriebenen Münzen zu finden. Die Legenden, in 
welchen, bis auf die Anzeige des Präge-Orts, des 
Jahrs und des fürsten, der sie hat prägen lassen, 
alle bisher bekannt gewordenen Samanidischen 
Münzen übereinstimmen, finden sich auch auf den 
von Hrn. Fr. beschriebenen. Auf der Area der er¬ 
sten Seite nemlich die bekannte Formel: Es ist 
kein Gott, ausser dem Einzigen, er hat keinen sei¬ 
nes Gleichen. Auf dem innern Rande pflegt nach 
den Worten: Im Namen Gottes, die Angabe des 
Jahrs und des Orts, wo und wann die Münze ge- 
geprägt worden, zu folgen. Auf dem aussern 
Rande aber stehen die Worte aus dem Anfänge der 
dreyssigsten Sure: Gott hat das Vergangene und 
das Zukünftige angeordnet: und dann (am Tage 
des Siegs) werden sich die Gläubigen über die Hülfe 
Gottes freuen. Auf der Area der Kehrseite: Gotte! 
Mohammed der Gesandte Gottes. Darauf folgt der 
Name des jedesmal regierenden Chalifen, und zu¬ 
letzt des Fürsten, der die Münze hat prägen lassen: 
Am Rande der drey und dreyssigstc Vers der neun¬ 
ten Sure: Mohammed der Gesandte Gottes, den 
er mit der Unterweisung und mit der wahren Re¬ 
ligion gesandt hat, dass er sie über alle Heligio- 
nen erhöhe, obgleich die Götzendiener dawider sind. 
Die erste Münze ist unter dem dritten Fürsten der 
Samanidischen Dynastie, Nasr Achmeds- Sohn, ge- 

«cblagen. Der Prägeort ist angegeben, feh- 
[47] U 
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lerhaft, wie Hr. F. bemerkt, füir ? in Sn- Schiiten waren, die sieh sehist Adeliah. die Ge- 
. . . J T , rechten, nannten. Aber das auf der Münze ange- 

markand. Gleichfalls unrichtig ist der JName des gebene Jahr paset weder zu der Erwähnung Faieks 
Chaliien Almottaki - bülah für Almottaki-lillah. ge- noch zu dem ^uri,fn {Jes Chalifen Taie-lillah, dei 

r\ • Ti 11 * . _-_Ex TJ v h i> lYiniru f setzt. Die Jahrzahl ist verwischt. Hr. Fr. merkt 

an, die Münze müsse zwischen 329 un<^ 535 g®“ 
prägt seyn. Wir sollten vielmehr meynen : zwi¬ 
schen 529 und 531. Denn 535 regierte zwar Jl- 
inottaki-lillah noch; allein Nasr starb schon im 
Taufe des Jahrs 331. Die zweyte Münze ist von 
Nuhh. Nasr's - Sohn, dem vierten Samanidischen 

er 
erst im Jahre 363 zur Regierung kam. Dagegen 
ist auf der siebenten Münze, von Nuhh Mansurs- 
Sohn zu Bochara im Jahr 367 geprägt, dir Name 
des Chalifen al- Moti- lillah befindlich, da doch die¬ 
ser Fürst bereits im Jahr 563 die Regierung seinem 
Sohne, Taie-lillah. abgetreten hatte. Uebrigens 
steht auf der ersten Seite vor den Worten: Es ist 

Regenten, zu Bochara, im Jahr 355 geschlagen, ^ejn Qnf( (1 s> yy., wie auf der vorigen Münze, 
zu welchem Jahre jedoch der aut der Rehrseite t , w 
angegebene Name des Chalifen. Almostakß-biUah der Titel und nach jonen Worten das Wort 

nicht passt, denn, dieser wurde schon ina Jahre j-*3-3 •> 
334. abgesetzt. Noch sonderbarer aber ist es, dass 
auch auf der dritten Münze, von Ahdol- Nlalek, 
Nuhh’s Sohn, dem fünften Samauiden, zu Samar¬ 
kand im Jahr 344 geschlagen, der Name desselben 
Chalifen Almostakfi-billah erscheint. Ueber diese 
sonst schon auf Samanidischen Münzen bemerkte Nan.e der Orts, wo sie geprägt worden, iet nicht 
Anomalien (s. z. B. Eichhorn's Repert Th. Will, mehr zu lesen. Auf der Vorderseite steht vor den 

S. 12) werd.n wir Hrn. Frähn’s Bemerkungen 111 Worten: Es ist kein Gott u. s. w, der Titel 
der am Schlüsse der gegenv\ äi tigen Schrift verspro jrey letzten Münzen sind nicht allein wegen 
chenen lateinischen Eiklaiung 11 11. r esc me e der auf ihnen bemerkten historischen und chrono- 
nen Münzen erhalten. Aut der vierten . unze, nac logischen Anomalien, sondern auch deshalb bemer- 
der Angabe auf der Iiehr6eite von <tm sec sten kenswerth, weil, unsers Wissen*, bisher noch keine 
Samaniden, Mansur, Nuhh s-So in unti r em ia Samanidischen Münzen mit dem Namen des sieben- 

über dessen Bedeutung Hr. Fr. nichts be- 

merkt. Es ist zweifelhaft, ob es für ein Nomen 
proprium, oder für das Nomen appellatium ( Sieg) 
zu nehmen sey. Die achte Münze, von Nuhh-Maii- 
sur’s Sohn, hat gleichfalls den Nauen des Chali- 
fen al - Moti-lillah; aber die Jahrzahl, und der 

lifen Almoti - lillah im Jahre 553 zu Bochara ge¬ 
schlagen, steht in der Fläche der ersten Seite vor 
den Worten Gott u. s. w. der Name Bngra. Dem¬ 
nach wäre d;ese Münze während der Zeit geprägt, 
da Schchab - eddaulah Ilarun, mit dem Beynamen 

teil Fürsten dieser Dynastie bekannt gemacht worden 
sind : die hier beschriebenen sind also die ersten die¬ 
ser Art. — Von den buidischen Fürsten, die vom 
dritten Decennio des zehnten Jahrhunderts an bis 

} . .., in die Mitte des elften (christl. Zeitrechn.) Persien 
Bogra-Khan, Herr von Kaschgar, Belasgun, Rhoten, ^ mehrere benachbarte Länder beherrschten, sind 
u. s. w. sich Lokharas bemächtigt, an en bis jetzt noch wenige Münzen bekannt gemacht 
nidischen Fürsten aus dieser Stadt vertrieben hatte. worden Die erste der neun von Hrn. Fr> beschrie¬ 

benen Silbermünzeu der Fürsten dieser Dynastie 
hat auf der Vorderseite nach den Worten: Es int 
kein Gott u. s. w., Spuren des Namens Abu-Beer, 
und des Titels Emir - el-Mumemin (Fürst der Gläu¬ 
bigen). Am Rande sind Ueberbleibsel der Jahrzahl 
335. Abu-B'ecr war, wie Hr. Fr. bemerkt, der 
Vorname des nachher unter dem Namen Taie-lillah 
bekannt gewordenen Chalifen, des Sohns des Cha¬ 
lifen al-Moti-lillah . dessen Name auf der Vorder¬ 
seite dieser Münze vor dem Namen des ersten bui- 

Diess geschah aber, nach Nuvairi,. Mirchond und 
Abulfeda, erst im Jahre 383, und der vertriebene 
Samanidische Fürst war der siebente dieser Dyna¬ 
stie, Nuhh Mansur’s - Sohn. Eine ähnliche Ab¬ 
weichung von den genannten Annalisten findet sich 
auf der fünften Münze. Diese ist, wie die vorige, 
von Mansur, Nuhh’s-Sohn, unter dem Chalifen al- 
Moti-lillah, zu Samarkand im Jahr 354 geschla¬ 
gen; hat aber auf der ersten Seite vor den Worten 
Es ist kein Gott u. s. w. den Namen Faiek. Die- 

. . r„ y- > 1 O V HO TW* Viwii UCö cioicu uui- 

ser Faiek war Anführer eines 1 ruppen -Corps des dischen FürstPnf Emaded - daulah Abul Hhasan 
siebenten Samanidischen Regenten, Nuhh Mansur s- Buiah% ausgedrückt ist. Dass ausser dem Namen 
Sohn, gegen den er, verbunden mit Abu Ali Sund- rcgierenden Chalifen auch der Name des be¬ 
schul Sohn, sich empörte, welches jedoch erst stiromten Nacbfo]gers in der Regierung auf Mun- 
iin Jahr 384* a}8° dreyssig Jahre spätei, un un er zen gesetzt wurde, ist bekannt. Der Prägeort der 
einem andern Fürsten, als man auf der Münze an¬ 
gegeben findet, geschah. Die sechste Münze, von 
Nuhh Mansur’s Sohn, unter dem Chalifen Taie- 

Prägeort 
gegenwärtigen Münze ist zwar nicht mehr zu le¬ 
sen , aber Hr. Fr. bemerkt, es sey kein Zweifel, 
dass es Ahwaz sey. Eine ähnliche Münze im 

lillah zu Schasch, im Jahr 361 geschlagen hat den Dre6(W Cabinet hat ReisKe beschrieben; s. Be- 
Namen Faiek nach den Worten: Es ist kein Gott torium Th. xVIIR S. 11. Die zweyte von Hrn. 
u. s. w und vor denselben den auch aut andern beschriebene Münze ist von Roch cd daulah. 

Samanidischen Münzen bemerkten 1 itel der dem Bruder Emad-ed daulah’s, Statthalter des Dile- 

Gerechte, der sich, wie Hr. Fr. richtig bemerkt, mitischen Sultans Ba^tun (oder Bistun), V aschem- 
•yvahrscheinlich darauf bezieht, dass jene Fürsten kirs Sohn, im persischen Irak. Auf der Flache der 
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Vorderseite steht nach den Worten : Es ist kein Gott 
u. s. w. der Name des eben genanannten Sultans, und 
an df-r Seite in einer perpendicularen Linie der Titel 

wie auf einigen oben erwähnten Sainanidi- 

schen Münzen. Aut dem innern Rande ist das Jahr 
359 noch zu lesen, der Name des Orts, wo die Münze 
geprägt worden, ist verwischt. Der äussere Rand 
enthält, wie bey den meisten Samanidischen Mün¬ 
zen, die Worte aus dem Anfang der dreyssigsten 
Sure: Gott hat das Vergangene und das Zukünftige 
augeordnet, u, e. w. Die Fläche der Kehrseite: 
Gotte1. Mohammed der Gesandte Gottes, Ahnoti - 
lillah. Rocn-ed-daulah Abu-Ali (ein bisher unbe¬ 
kannter Beyname dieses Fürsten) Buiah. Am Rande 
der drey und dreyssigste Vers der in unten Sure. 3) 
Auf der Fläche der Vorderseite: Es ist kein Gott u. 
e, vv. » darunter der Name des Cbalifen ai- Moti-lil¬ 

lah. Am Rande das Jahr, welches aber nicht mehr 
zu erkennen ist, und der Prägeört, den Hr. Fr. 

mW Arradschan lieset; er bemerkt jedoch, er 

könne auch i^f-^-^Dschordsehan heissen; der Name 

der Hauptstadt von Khovarezm. Die Rückseite: 
Gotte l Mohammed der Gesandte Gottes, Rocn-ed- 
danlah Abu - Ali; Thahir-ed daulah Abu - Mansur ; 
Vaschmkir. Hr. Fr. vermuthet, Thah-ir ed-daulah 
Bry derselbe, welcher unter dem Namen Movaied- 
cd - daulah bekannter ist (beyde Namen sind gleich¬ 
bedeutend), Rocn-ed-dauläh's zweyter Sohn. Ei¬ 
nen Sohn llocn - ed - daulah’s , der den Namen Abu- 
Mansur Bujah führt, erwähnt Mirchond, und wahr¬ 
scheinlich ist er derselbe, welcher später den Namen 
Movaied ed - daulah odier Thahir- ed - daulah annahm. 
S. Mirchonds llistor, Sarnanidarum ed. Wilken. S. 70 

und 72 (wo statt des dreymal stehenden , wel¬ 

ches in der lateinischen Uebersetzung Bubeh wieder 

gegeben wisd, unstreitig Buiah zu lesen ist). 

4) Die Fläche der Vorderseite ist wie bey der vorher¬ 
gehenden dritt n. Auf dem innern Rande der Prä¬ 
geort Astcrabad (über dessen verschiedene Orthogra¬ 
phie Hr. Fr. eine Anmerkung aus Abulfe^a beytugt), 
und das Jahr 361. Auf dem äussern Rande Sur; XXX, 
34,. Die Rückseite wie aui der vorhergehenden. 
Der Veit, erwähnt kmzlich noch zwey andere ähn¬ 
liche Münzen, von welchen die eine zu Amol, einer 
kleinen Stadt am caspischen Meer in Tabaristan, und 
die andere im J. 5^5 geschlagen ist. 5) Aut <^t?r Vor¬ 
derseite nach den VVoiten: Es ist kein ijott u. s. w. 
der Name Rocn-ed- daulah Abu- Ali Buiah. Aut der 
Rückseite: Gotte u. s. vv. al- Motti lillah; Adhad- 
ed - daulah Abu - Schedspha, Rocn - ed - daulah’s älte¬ 
st'r Sohn; er herrschte in Persien, dem babyloni¬ 
schen Irak und Kennan. Ort umi Jahr sind bey die¬ 
se r Münze nicht angegeben. 6) Aut der Vorderseite 
nach den Worten: Es ist kein Gott u. s. w. der 
Name des Cbalifen at - Taie - iulah ; auf dem ersten 
dir beyden Umkreis, waren mich »puren des Na¬ 
mens justerahad, aber die Jahrzahl war gänzlich ver¬ 
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wischt. Auf der Rückseite: Gotte ! Mohammed de, 
Ges. G. Adhad - ei - daulah , wa - tadsch - el - millaJi 
(d. i. die Krone der Nation, g. Herbelot im Artikel 
dieses Fürsten, gegen das Ende) Abu - Schedseha 
Das Uebnge konnte Hr. Fr. nicht lesen. 7) Vorder¬ 
seite: Es ist kein Gott u. s. w al- Malih Adhad-ed- 
daulah. wa tadsch el-millah Abu Schedsehah. Zur 
Erläutemng des Titels Malik, König , führt Hr Fr 
eine Stelle aus des Abuliaradsch syrischer Chronik au 
(die syrischen Worte mit arabischen Lettern und 
dann arabisch übersetzt) wo bemerkt wird, dass die 
buidisthen Fürsten, die mit den Chalifen zugleich 
in Bagdad regierten, den Titel Malik führten Die 
angeführte syrische Stelle steht S. 205 der Bruns-Kir- 
sehisrhen Ausgabe von Abulfaradsch Chronik. Ira 
Umkreise der Vorderseite ist das Präge - Jahr 560 an¬ 
gegeben, und der Ort, Medinah es - salam, d. i* 
Stadt des Heils, der Name, den al Mansur der Stadt 
Bagdad gab, wie auch Hr. Fr. aus einem Scholiasten 
des Harni (von Manger in der Note zur Vita Ti¬ 
muri T. 11. p. 178 angeführt) bemerkt. Auf der Rück¬ 
seite: Gotte! Mohammed. Gottes Gesandter, über 
dem Gottes Segen und Heil! at - Taie (lillah). 3) 
Vorderseite: Es ist kein Gott u. s. vv. Movaied- ed- 
Daidah. Abu Mansur. S. oben die dritte buidiscbe 
Münze. Aui Rande ist der Prägeort Ispahan, und 
das Jahr 3t5g angegeben. Rückseite: Gottef Mo¬ 
hammed, Gottes Gesandter; at Taie-lillah a>- 
Malik, as- Sajid (der Fürst) Adhad ed-daulah. wa- 
tadsch-al-millah. y) Vorderseite: Es ist kein'Gott 
u. s. vv. Iiabus Vaschmckir's Sohn. Am Rande der 
Name des Prägenrts JJschordschau, das Jahr ist ver¬ 
wischt. Aui dem äussern Rande Sur. XXX. 3 4 
Auf der Rückseite: Gotte! Mohammed Gottes Ge¬ 
sandter, at- Taie-lillah', Adhad - ed - daulah, u,a~ 
tadsch-al-millah, Abu-Schedseha. _ Möge Hr 
Frähn sich recht bald im Stande sehen, die Fort¬ 
setzung dieser für die Geschichte und Numismatik 
gleich wichtigen Schrift, folgen lassen zu können! 

GR1ECIIIS C HE N UMI SMA TIK. 

«•Memoire sur quatre Medailles du Bospore Cimme- 

rien. A St. Petersburg, aus der Druckerey von 

Alex. Pluchard, MDCCCVill. 55 S. in 4. 

Hr. von Conucheno , der viele Jahre hindurch 
zu Sinope dei\ Posten eines russischen Consuls ver¬ 
waltete, hat von da eine Sammlung geschnittener 
Steine und Münzen mit zurückgebracht, unter wel¬ 
chen letztem besonders der Verf. gegenwärtiger Ab¬ 
handlung, Herr Coli. Rath von Köhler mehrere 
seltene und unedirtefand. Eine Münze von Electrum 
zog durch ihr hohes Alterthum und ihre Bearbei¬ 
tung die Aufmerksamkeit desselben vornehmlich 
auf sich. Die Vorderseite zeigt einen Menschen¬ 
kopf mit grossem Bart, borstigem Haar, kegelför¬ 
miger Mutze, die mit einem Lorbeerkranz umge¬ 
ben ist. Die Büste bildet eine Fischgestalt. Die 
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Kehrseite enthält ein in 4 gleiche, ßchuppigte, 
Theile getheiltes quadraturn incusum. Die unregel¬ 
mässig ovale Form, die beträchtliche Dicke der 
Münze, den Mangel einer Umschrift und eines Bil¬ 
des auf der Kehrseite siebt der Verf. als Beweise 
eines sehr hohen Alterthams derselben an. Be¬ 
kanntlich bediente man sich, als Metall zuerst zum 
Taufichmittel beym Handel gebraucht wurde, grös¬ 
serer Stücken desselben, deren Werth durch das 
Gewicht bestimmt "wurde. In Russland und Po¬ 
len findet man solche fünf bis 6echs Zoll lange 
Stücke reinen Silbers, mit Einschnitten, durch wel¬ 
che sie auf das gehörige Gewicht reducirt wurden. 
'Nur auf den kleinsten, und seltensten sind einige 
Zeichen mit Tbierbildern angebracht. Auch die 
alten Griechen fanden bald kleine Stückchen Metall 
für den Umlauf bequemer und bezeichneten sie 
nur auf einer Seite mit einem Bilde, ohne an die 
Kehrseite zu denken. Man bemerkte aber bald, 
dass die wiederholten Schlage des Hammers den 
Schrötling dcß Metalls verrückten. Diess zu hin¬ 
dern, bediente man sich der Slämpel. Der Stämpel 
welcher der Münze das Bild geben sollte, "wurde 
vertieft, der, welcher sie fest halten sollte, en re- 
lief gravirt, und das Relief bestand in einem in 
mehrere Theile abgetheilten Quadrat. So empfing 
das Metallstück sein Gepräge beym ersten Hammer¬ 
schlag. Ueber die hier angeführte und auf dem 
Titel abgebildete Münze konnte Hr. K. lange nichts 
bestimmen, bis er einige Zeit darauf in der ihm an- 
vertraueten Sammlung des wirklichen geheimen 
Raths von Trochtchmski, eines grossen Liebhabers 
der Numismatik, eine kleine eben so einzige Silber¬ 
münze fand (die ebenfalls auf dem Titelblatt abge- 
bildet ist), auf deren Avers man denselben Kopf 
mit spitziger Mütze und Lorbeerkrariz sieht, auf 
der Kehrseite aber einen Stier im Begriff zu stos- 
sen und in der Exergue ein Gerstenkorn, und dar¬ 
über die Buchstaben <t>av<x, so dass aho die Münze 
zu Phanagoria im Cimrr erlernen Bosporus geprägt 
worden seyn muss. Dadurch wird nun auch das 
Vaterland der Münze von ElectruiH bestimmt. Der 
wiithende Stier, der sonst auf den Münzen von 
Phanagoria nicht vorkömmt, da f uns auf einer 
Münze des Bosporus nicht befremden. Er ist ein 
Symbol des Bakebus , wie der häufiger vorkom- 
mende Thyrsus. Der Verf. beeitzt eine wohlerhal¬ 
tene Silberiminze von Phanagoria, auf deren Kehr¬ 
seite ein Thyrsus mit der Legende $«v«yc(3£<Twv zu 
sehen ist. Das Gerstenkorn ist ein Symbol des L-eber- 
flussee von Getraide, der sonst auf den Münzen des 
Bosporus durch eine Aehre, einen Pflug, angedeu¬ 
tet wird. Gewöhnlich wird der Name von Pha¬ 
nagoria auf ihren PJünzen durch angezeigt, bis¬ 
weilen d’av, auch wohl ganz und ohne Abkürzung 
gelesen. Der Verf. besitzt jedoch eine Bronze der¬ 
selben Stadt, wo unter dem liegenden Hirsch die 
vier Buchstaben «Mva stehen. Mionnet, der diesel¬ 
be Münze bekannt gemacht hat, lieset (I>av. Von 
den hier aufgestellten teyden. Münzen übertrift die 

aus Electrum die Silbermünze an Schönheit und 
Geschmack der Arbeit und an Feinheit in Vollen¬ 
dung der kleinsten Theile. . Der Lorbeerkranz, wel¬ 
cher die Münze umgiebt, ist um so merkwürdiger, 
da man ihn auf keinem andern Denkmal von so 
hohem Alterthum wieder findet, als Auszeichnung 
eines alten Heros, Winkelmann glaubte in Stat. 
Theb. 4,. c 17 f. und Virg. Aen. 7, 751 f. einen mit 
einem Olivenkranz umgebenen Helm alter Helden 
zu finden. Aber beyde Stellen sagen nicht, was 
W. sie sagen lässt. In beyden dient der Oliven¬ 
zweig den Helmen nur 6tatt des sonst gewöhnli¬ 
chen Helmbusche6. Uebrigens glaubt Hr. K. dass 
die zeichnenden Künste zu Phanagoria bald nach 
Stiftung der Stadt einen hoben Grad von Vollkom¬ 
menheit erreicht, aber nicht lange behauptet haben. 
Der Kopf ist das Bild des Phanagoras, so wie viele 
griech. Städte auf ihren Münzen das Andenken ih¬ 
rer Stifter, und der Anführer der Colonie verewigt 
haben. Phanagoras, von dem die Stadt ihren Na¬ 
men empfing, hatte sie mit einer Kolonie Jonier 
aus Teos, nicht weit von dem Ort, wo sich zur 
Zeit der russischen Besitznahme von der Halbinsel 
Taman die tatarischen Wohnungen, Kisiltasch ge¬ 
nannt, befanden, angelegt. Eustathius giebt (in 
den Scholien zum Dion. Perieg) allein auf die Auto¬ 
rität des Arrianus die Zeit der Stiftung an, näm¬ 
lich die Zeit des griechisch-pers. Kriegs (oder viel¬ 
mehr des Kriegs der Perser gegen die abgefallenen. 
Jonier). Da sich in des Arrianus Periplus nicht« 
hievon findet, wohl aber in dem Periplus eines 
Ungen. etwas Aehnliches vorkömmt, so scheint es, 
Eustath. habe beyde Periplos verwechselt. Dem zu. 
folge wurde Phanagoria um die 69 Olymp., oder 
zu Anfang des 6. Jahrh. vor Chr. G. gestiftet. Die 
Münze von Electrum, glaubt Hr. K., sey zwischen 
der 69. und gi. Olymp, oder 504 — 452* v. Chr. 
geprägt worden. Um di« Mitte des fünften Jahr¬ 
hunderts verschwindet das Quadraturn incusum auf 
griechischen Münzen. Ein Gemisch aus Silber 
und Gold (Electrum) wurde zu den Münzen des 
Bosporus häufig gebraucht. Die meisten zu Pan- 
ticapäum und Phanagoria geprägten bosporanischen 
Königsmünzen sind aus dieser Mischung. Die bos¬ 
poranischen Goldmünzen , die der Verfasser gese¬ 
hen hat, hatten meistens mehr oder weniger Zu¬ 
satz von Silber, oder waren erst in spätem Zeiten 
vergoldet und neu. Sestini hat in seinen Lettere 
mim. T. IV. eine Goldmünze bekannt gemacht, wo 
man auf der Vorderseite einen der hier beschriebenen 
Münze völlig ähnlichen Kopf, auf der Kehrseite 
ein geflügeltes Seepferd sieht. Er legt sie der Stadt 
Lampsakus bey. Hr. K. besitzt eine Silbermünze, 
mit demselben geflügelten Seepferd auf dem Revers 
und der Legende <Mv*. Man sieht also, dass diess 
Bild nicht bloss den Städten zukömmt, auf deren 
Münzen man es bis jetzt gefunden hat. Die kegel¬ 
förmige Mütze auf dem Kopf des Phanagoras ist die¬ 
selbe, welche Ulysses und seine Gefährten auf meh- 
rern Monumenten tragen.. Sie wurde gewöhnlich 
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ron Seeleuten getragen, wie noch jetzt. Auf der 

Münze von Electrum bemerkt man noch ein Hals¬ 

band, das der Silbermünze fehlt. Der Fisch, wel¬ 

cher die Büste ausmacht, ist Sinnbild der ergiebi¬ 

gen Fischerey in der Bay von Phanagoria. Diess 

Symbol veranlasste den Hrn. Verfasser noch zwey 

griechische sehr seltene und wichtige Goldstücke 

bekannt zu machen. Auf beyden zeigt der Avers 

den Kopf eines jungen Satyrs auf einem Medaillon, 

unter welchem ein Fisch sich befindet, der Revers 

ein Quadratum incusum, und ßie sind bloss in 

Ansehung der Grösse unterschieden; die erste fand 

der Verfasser zu Olbia, die andere ist von Constan- 

tinopel gekommen und gehört dem General en Chef 

von Suchtelen, einem gelehrten Kenner des Alter¬ 

thums. Sie scheinen beyde zu Panticapäum ge¬ 

prägt zu seyn. S. cg bemerkt Hr. v. K. noch, 

man finde auf der Halbinsel von Taman eine Art 

Grossbronzen, die dicker sind als die gewöhnlichen 

griechischen Münzen. Er hält sie nicht mit Reuilly 

und Mionnet für Münzen von Phanagoria, wenn 

sie gleich einer Stadt des Bosporus zngehören kön¬ 

nen , wenn sie gleich in Pontus geprägt zu 

seyn scheinen. Der taurische Chersones und die 

Länder des schwarzen Meers werden noch die Nu¬ 

mismatik mit mehrern seltnen Stücken bereichern. 

Hr. v. K. führt nur einige Merkwürdigkeiten aus 

einem grossen Werke, das er schreibt, an, unter 

andern, Münzen von Olbia mit doppelter Contre- 

marque, und erregt auch dadurch eine grössere Er¬ 

wartung des längst versprochenen grossen numismat. 

Werks über die Länder des schwarzen Meers. 

S TAA T S IVIR TH S CHA F T. 

Ideen ■ über wichtige Gegenstände aus dem Gebiete 
der National- Oekonomie und StaatswirthschaJ't. 
Von D. Carl Mur har d. Göttingen, b. Dietrich, 

»ßoß. XVI u. 44° S. ß. 

Die vor uns liegenden Ideen bestehen aus zehn 
Abhandlungen über verschiedene Materien der Na¬ 

tionalökonomie und Staatswirthschaft. — I. Ueber 
künstliche Leitung der Nationalindustrie, (S. 5—35) 

Der Verf. sagt hierüber weiter nichts] als längst 

bekannte Wahrheiten. Die von ihm (S. ß) aufge¬ 

stellte Behauptung: „Jeder von SeitCn der Regie¬ 

rung geschehene Eingriff in die freye Anwendung 

der Produktivkräfte und Kapitale ihrer Unterthanen, 

wirkt nachtheilig auf den Nationalreichthum, und 

Gesetze, die in der edeln Absicht den National¬ 

reichthum zu befördern, einen besondern Zweig 

der Nationalindustrie zum Nachtheile der andern 

begünstigen, wirken jenem Zwecke gerade zu ent¬ 

gegen; — diese Behauptung ist ßchon längst von 

allen denkenden Staatswirthen als richtig anerkannt. 

Was der Veri. zu ihrer Befestigung und mehreren 

Begründung sagt, steht schon in jedem Handbuche 

der Staatswirthschaftslehre. Falsch ist es übrigens 

(S. 10), dass eich die Industrie «iner Nation nach 

dem Umfange ihres Kapitals richte. Nicht fdie 

Werkzeuge, welche einem Arbeiter zu Gebote ste¬ 

hen, bestimmen den Grad seiner Arbeitsamkeit, 

sondern seine intellektuelle und sittliche Cultur, 

welche ihm jene Werkzeuge zweckmässig zu ge¬ 

brauchen lehrt. II. Ueber die fVahl der Mittel 
zur Deckung einer Eriegssteuer. (S. 34—87) Viel 

Spreu, aber wenig Körner. Das breite Gerede über 

das Einkommen einer Nation und den Theil des* 

selben, aus welchem die Staatskosten bestritten wer¬ 

den können, hätte sich der Vrf. ersparen können. 

Darüber ist man durchgängig einverstanden, dass 

Abgaben blos auf das reine Einkommen gelegt wer¬ 

den müssen, und dass es in Fällen, wo der Staat 

ausserordentliche Summen zur Deckung ausseror¬ 

dentlicher Bedürfnisse nöthig hat, besser sey, jen« 

Summen durch allmählig wieder abzutragende Staats¬ 

anleihen aufzubringen, als durch ausserordentliche 

Steuern, die am Ende den Kapitalfonds der Na¬ 

tion angreifen. Auch Staatsanleihen sind zwar 

Uebel; aber es sind unter den mehreren Uebeln, un¬ 

ter welchen man hier zu wählen hat, die gering¬ 

sten. III. Entwurf einer neuen Theorie des Unter¬ 
schieds zwischen produktiver und unproduktiver Ar¬ 
beit im Staate. (S. ßß—123) Smith nennt bekannt¬ 

lich eine Arbeit produktiv, wenn sie den Gegen¬ 

ständen, an welche sie gewandt wird, einen neuen 

Werth zusetzt; und unproduktiv, wenn sie das 

nicht thut. Diese Begriffe hält der Verf. für irrig; 

weil die Anzahl der Arbeiter, welche den Gegen¬ 

ständen, womit sie sich beschäftigen, neue Wer- 

the hinzufügen, in einem Lande sehr zunehraen, 

und sein Reichthum, statt durch diese Arbeit zu 

wachsen, dennoch vielmehr dadurch vermindert 

werden kann, (ein Fall, der z. B. ein tritt, wenn die 

Totalsnmme der von der vorigen geringem Zahl 

Arbeiter hervorgebrachten Wcrthe die Consumtion 

derselben übersteigt, die Totalsumme der vom der 

nachherigen grossem Zahl Arbeiter producirten Wer- 

the hingegen ihre Consumtion nicht einmal aus¬ 

gleicht). Er selbst nennt (S. 101) diejenigen Be¬ 

schäftigungen der Nationalglieder produktiv, wo¬ 

durch Genussmittcl erzeugt werden, deren vergli¬ 

chener Werth den verglichenen Werth jener Beschäf¬ 

tigung übertrift oder demselben wenigstens gleich 

kommt. Jede andere Arbeit hingegen, welche diess 

nicht thut, ist ih.u steril und unproduktiv. Und 

die Producenten einer Nation theilt er (S. 104) in 

unmittelbare und mittelbare. Jene fügen den Ge¬ 

genständen, Worauf sie ihre Arbeit verwenden, ei¬ 

nen neuen, die darauf verwendete Arbeit ausglei¬ 

chenden oder iibertreßenden Werth hinzu, den sie 

vorher nicht hatten, indem sie dieselben zu- einem 

Genüsse befördern, der ausserdem nicht existirt ha¬ 

ben würde; diese setzen durch die Arbeit die un¬ 

mittelbaren Producenten in den Stand, Genussmit¬ 

tel hervorzubringen, in deren verglichenem Werthe 

zugleich ein Aequivalent jener von den mittelbaren 

Producenten angewandten Arbeit enthalten ist; un¬ 

ter welche Cla*9e injbeiondcre alle Staatsbeamte 
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gcrechn• t werden. — Neu sind diese Begriffe al¬ 

lerdings nicht; man sieht ohne unser Erinnern, 

dass dabey die Eintheilung der Production in öko- 

nomistischc, unökonomistische und antiökoru misti- 
sche vom Grafen von Sodeji (Nationalökonomie 
Bd. I. S. 148) zum Grunde liegt; und was den Un¬ 

terschied zwischen unmittelbaren und mittelbaren 
Producenten betritt, so hat ihn auch schon Jakob 
(Grundsätze der Nationalökonomie S. 57 folg.) ge¬ 

macht. Uebrigens aber lässt sich wohl keineswe¬ 

ges mit Grunde behaupten , die Smithische Defini¬ 

tionen von productiver und unproductiver Arbeit 

seyen irrig. Smith und der Verf. betrachten die 

Sache nur aus einem verschiedenen Gesichtspuncte. 

Smith 1 a den allgemeinen Gesichtspunct aufge¬ 

fasst. au6 welchem sich die Sache betrachten lässt; 

der Verf. aber hat einen ganz besonderen im Aüge. 

Arbeit, als eine Quelle von Gütern überhaupt be¬ 

trachtet, in welchem Gesichtspuncte sie nach det 

Smithischen Darstellung erscheint, ist allerdings 

productiv, wenn sie den Gegenständen, an welche 

eie gewandt wird, einen neuen Werth zusetzt; ob 

dieser neue Werth den Werth der über dieser Ar¬ 

beit verbrauchten Güter ersetzt, oder übersteigt, 

oder ob er ihm nicht gleich kommt, ist hier ganz 

gleichgültig. Von diesen Bedingungen kann nur 

dann die Bede seyn, wenn man von der Arbeit 

nicht als einer Quelle von Gütern überhaupt, son¬ 

dern als einer Quelle von Reichthum spricht; «ms 

welchem Gesichtspuncte sie der Verf. brt'ucbiet. 

Der Vorwurf, der die Smithische Darstellung tiift, 

ist also blos der, dass sie die Sache nicht erschö¬ 
pfe; aber keineswegs der, dass sie irrig sey. Aus¬ 

serdem befriedigt aber auch die vom \ t. gegebene 

Definition nicht. Was soll es heissen, wenn er 

sagt, diejenige Arbeit sey productiv, welche ein 

Genussmittel schafft, deren Werth den Werth jener 
Beschäftigung Übertritt, oder gleich kommt? Bey 

der Lehre von produktiver Arbeit kann nie vom 

TVerthe der Arbeit selbst die Bede seyn, sondern 

blos vom Werthe der dadurch her vor gebrachten., 
und während derselben und durch sie verzehrten, 

schon vorhandenen, Genussmittel, im Vergleiche 

gegen einander. Die Arbeit ist die Braftausserung 

der produktiven Kraft, welche die abzuschätzenden 

Genussmtttel hervor bringt. Sie hat hier gar kei¬ 

nen Werth, oder wenigstens kann dieser Werth 

nicht mit dem Werthe ihrer Produkte verglichen 

Werden. Blos der Oureh die Arbeit hervorgebrachte, 

und die während derselben und durch sie verbrauch¬ 

te Genussmitt» 1 sind die beydm Grösser*, welche 

hier in die Waagschaale gelegt, und deren Werth 

hier gegen einander verglicht n werden muss. Und 

höchst sonderbar und ausserst unlogisch ist es, hier 

Grössen mit einander vergleichen zu wollen, die 

durchaus nicht in Eine und dieselbe Kategorie ge¬ 

hören. Endlich ist der vom Verf. gemachte Unter¬ 

schied zwischen unmittelbaren und mittelbaren tro- 

dneenten zwar richtig; aber der Kreis» der mittel¬ 

baren Producenten ist bey weitem ausgedehnter. 

als er ihn hier gezogen fiat. Wenn man mit ihm 

d is charakteristis he Merkmal der mittelbaren Pro- 

ducenten darein setzt, dass diese die unmittelbaren 

Producenten in den Stand setzen Genussmittel her¬ 

vorzubringen, so muss man — so sonderbar diess 

auch scheinen mag — auch die Consumenten mit 

unter die Classe der mittelbaren Producenten anf- 

nehrnen ; denn wodurch wird wohl die Thätig- 

keit der unmittelbaren Producenten mehr belebt, 

als gerade durch die Consumenten ? Wo nichts 

consuroirt wird, hört die Thäligkeit jener Produ¬ 

centen von selbst auf. Die letzte Bedingung aller 

Produktion ist immer Consumlion. Ueberhaupt 

bedarf die ganze Lehre vom Unterschiede zwischen 

produktiver und unproduktiver Arbeit noch man¬ 

cher Berichtigung. So wie sie in unsern meisten 

Lehr- und Handbüchern der Staatswirthschaft und 

auch hier vom Verf. dargestellt ist, befriedigt sie 

keinesweges. Es ist eine höchst falsche Ansicht, 

dass man das Kriterium der produktiven Arbeit blos 

in die Taughchkeit der duich sie gelieferten Pro¬ 

dukte zum Tausche setzt; und dass man in dieser 

Hinsicht eine Arbeit blos dann productiv nennt, 

wenn sie Güter erzeugt, tauglich zum Tausche, 

Di es ist nur ein Nebenpunkt, der au! keinen Fall, 

ohne nachtheilige Verwirrungen zu erzeugen, zum 

Hauptpunkte erhoben werden kann. W as hier tos 

Auge gefasst werden muss, ist der Werth der Gü¬ 
ter überhaupt; ihre Tauglichkeit als Mittel zur Be¬ 

friedigung menschlicher Zwecke überhaupt. Jede 

Arbeit, welche Güter ton solchem Vt « rf h liefert, ist 

produktiv, gesetzt auch, jene Gitter sollten durch¬ 

aus keinen Tauschwerth haben. Aber dann kann 

auch von dem Unterschiede zwischen mittelbarer 

und unmittelbarer Production durchaus keine Bede 

mehr seyn ; und man geiäth auch keinesweges mehr 

in die Verlegenheit den Consumenten unter die 

Classe der Producenten mit aufnehmen zu müssen; 

was jetzt üothwendig ist, wenn man consequent 

seyn will. Guter vom Werthe schaffen alle; die 

unmittelbaren Producenten so wohl als die mittel¬ 

baren. Der ganze Unterschied zwischen ihrer Pro¬ 

duction besteht nur darin, dass die Erstem Güter 

schalten, tauglich zum Tausche; die Letztem aber 

Guter, welchen diese Eigenschaft nicht anklebt; 

so hoch aud| übrigens ihr Werth seyn mag. Und 

Consumenten sind, solche, deren i iiätis;k. it durch¬ 

aus nichts schallt, dem man einige Tauglichkeit für 

menschliche Zwecke beylegen kann; wohin insbe¬ 

sondere ein grosser Theil unserer hrifisteller ge¬ 

hört, so Bäßdereiche Werke i1 re Hand auch ztl 

Tage fördert; ungeachtet sie Smith um deswillen 

mit unter die Classe der produktiven Arbeiter auf- 

genommen hat. IV. L eher dien Linjiuss des Han¬ 
dels auf den Nationalrcichthum eines Landes. (S. 
124— i6~>) Die hier entwickelten Ideen sind zwar 

gi össtentheils richtig, aber weder an sich neu, noch 

neu begründet. Der Veit, nennt den Handel, eine 

Braftausserung, wodurch die an einem Orte über¬ 

flüssigen Geuuesmittel an andere Orte geschaht wer- 
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den, wo man ihrer bedarf. Und blos in dem Zu¬ 

wachs am VV erthe, den die Genussmittel durch ihre 

Verpflanzung von eindm Orte zum andern erhalten, 

soll der Grund seiner Wirksamkeit auf die Vermeh¬ 

rung des Nutionalreichthuius zu suchen seyn; nicht" 

darin, dass er den Umtausch der Genussmittel be¬ 

fördert, Diese Ansicht ist aber offenbar falsch. Der 

Tausch vermehrt allerdings den Pieichthum, weil 

durch ihn Güter für ihren Besitzer Werth erhalten, 

welche er ausserdem nicht brauchen könnte; denn 

in der Bestimmung einer Sache zum Tausche liegt 

die stillschweigende Erklärung ihres Besifzeis, für 

ihn sey sie ohne Gebrauchswert!!. Darin, dass der 

Tausch Gütern Werth verleiht, welche ohne ihn 

keinen Werth haben würden, und dass der Handel 

den Tausch befördert, liegt die erste und haupt¬ 

sächlichste Bedingung seines Einflusses auf den iS!a- 

tionalreichthum; der Zuwachs, den die zum Tausch 

bestimmte Sache in so fern am Werthe erhält, dass 

si durch den Handel an einen Ort verpflanzt 

wird, wo man ihrer bedarf, ist nur ein aus dem 

Handel entspringender Nebenvorthejl. Uebrigens irrt 

der Verl, sehr, wenn er (S. 13.5) behauptet, es sey 

gleichgültig, ob der Kaufmann, durch dessen Kapi¬ 

tal d ie überflüssigen Erzeugnisse eines Staats aus¬ 

getauscht werden, ein Inländer oder Fremder sey. 

So lange eine Nation noch nicht den Grad des Wohl¬ 

standes errungen hat, dass ihre Kapitale nicht mehr 

mit Vortheil auf die Ur- oder industrielle Production 

verwendet werden können, so lange ist es für eie 

immer vorteilhafter, ihr Handel, der inländische 

sowohl als der ausländische, werden durch fremde 

Kaufleule betrieben, als durch Inländer. Der un¬ 

mittelbare Handelsgewinn, den sie hier verliei t, 

wird durch die mittelbar aus dem Handel entsprin¬ 

genden Vortheile weit überwogen. V. Ueber den 
JLinJhtss eines Kcimmersckatzes auf die Erhöhung 
des JSationalreichthurns eines Landes. (S. 168— 193) 

Der Vf. sucht hier zu erweisen, dass die Verwendung 

eines Schatzes als Zinssenbringendes Kapital dem all¬ 

gemeinen Wohlstände vorteilhaft sey, weil es die 

wohltätige Wirkung habe, dass die Masse des Fonds, 

Woraus produktive Arbeiter unterhalten werden, ver- 

grössert, also die Nationalindustrie befördert werde. 

Doch mag er wahrscheinlich nicht bedacht haben, 

dass diese Fonds keine natürliche sondern nur künst¬ 

liche Fonds sind; dass sie nicht durch eigene pro¬ 

ductive Thätigkeit des Staats erzeugt, sondern aus 

dem Kapitalfonds der Nation genommen sind; und 

dass sie an ihren natürlichen Stellen und in ihrer 

natürlichen Sphäre gelassen bey weitem mehr lür 

den Nationalreicht um wirken würden, als auf dem 

weitschweifigen und gefährlichen Umweg durch die 

Staat88chatzk«imm»'r. Uebrigens liegt es noch dazu 
in der Bestimmung des Staatsschatzes, dass er keine 

Staatskreditcasse werden kann. Soll er jener Be¬ 

stimmung entsprechen, so muss sein Bestand immer 

in Gcrld oder Silber vorrätig seyn. Ein Schatz, 

detsen Betrag sieh als Dari* hn , in den Händen der 

Nation befindet, ist eo gut, wie Keiner; denn 111 
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den Zeiten dpr Not, wo man ihn gerade braucht, 

ist_ er nicht da, und kann ohne nachtheilige Wir¬ 

kungen aut den National Wohlstand eben eo wenig 

beygeschalft werden, als die ausserordentlichen Staats- 

bedürtnisse, welche durch ihn gedeckt werden sol¬ 

len. VI. hoher Begünstigung des Getraideanbaues 
durch Besteuerung der übrigen Urproductionen. (S. 
*94—227) Mit Recht verteidigt der Verf, hier die 

Negative, doch blos aus längst bekannten Gründen. 

VII Untersuchung der trage: ob gr o s s e oder kl e ine 
Landcultur den ly orzug, und welche von bey den eine 
Begünstigung von Seiten der Staatsregierung ver- 

diene. (S 22ß—3°6) Nach mancherley sehr weit¬ 

schweifigen , und zum Theil gar nicht zur Sache 

gehörigen Erörterungen, erklärt der Verf hier, dass 

die grössere. Landcultur der kleinen vorzuziehen 

sey, weil sie den reinen Ertrag des Grundes und 

Bodens einer Nation mehr befördere, als die kleine. 

Nicht die Quantität der JPoducte, sondern der 

reine Ertrag, glaubt er, müsse hier entscheiden, 

und dieser sey bey einer geringem Quantität von 

Erzeugnissen oft bedeutender, als bey einer grossen. 

Die kleine Landcultur befördere zwar dieProduction, 

aber eben so sehi befördere sie auch die Consum* 

tion oadurch, dass sie die Vermehrung der Volks¬ 

menge zu sehr begünstige; und erhöhte Production 

und Consumtion miteinander verglichen, wiegt in 

der Kegel der Zuwachs an der Consumtion den Zu¬ 

wachs an der Production bedeutend auf. Die Er¬ 

zeugnisse des Bodens, der vorher nur Eine Familie 

nährte, geben zwar jetzt mehreren Familien ihren 

Unterhalt; aber wo sonst zehn Familien im BVohl- 
stande lebten, da hätten jetzt vielleicht zwanzig 

nur ihr nothdürftiges Auskommen. Der Verf. hält 

diese Argumentation gegen die kleine Landcultur für 

neu. Aber neu ist sie allerdings nicht. In den 

Schriften über die frage: ob es dem allgemeinen 

Wohlstände Zusage, grössere Güter in kleinere Par- 

celen zu zerschlagen, haben die Gegner dieser Zer¬ 

schlagung schon längst dieselbe Sprache geführt, 

nur mit etwas andern Worten. Ausserdem aber 

können w r sein Urtheil keinesweges für allgemein 

richtig anerkennen. Es kommt bey der Eroberung 

der hier behandelten Frage alles auf die wichtig© 

Vorträge an: welche Güter sind für gross zu ach¬ 

ten ? und welche für klein? — eine Frage, welche 

der Verf. hier nur äusserst oberflächlich berührt hat* 

Wenn man die Zerschlagung der Güte: nur nicht 

zu weit treibt; was freylich hie und da geschehen 

ist; wenn man diejenige Gütermass© als Minimum 

annimmt, welche gross genug ist, einen Laifd* 

vvirth mit Frau und zvvey erwachsenen Kindern, 

oder zvvey Dienstboten, das ganze Jahr hindurch 

vollkommen zu beschäftigen, und bey der Zerschla¬ 

gung grösserer Güter darauf sieht, dass die einzelnen 

i arcelen diese Grösse erhalten; so lässt sich der 

Zerschlagung der grossen Güter bis auf diesen Pm.cS 

gewi ss nichts mit Grunde entgegen setzen. Solche 
Landwirt he werden durch ihren Landwirtschaft?!» 

betrieb gewiss nicht blos die Production bedeutend 
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erhöhen, sondern auch die Summe des reinen Na¬ 

tionaleinkommens wird steigen. Auf einem soweit 
zerschlagenen grossen Gute, auf dem bisher viel¬ 

leicht eine Familie im Ueberßusse lebte, und ze- 

lien Söldnerfamilien in Dürftigkeit, werden alle 

diese eilt Familien im Wohlstand leben können, 

und der Wohlstand dieser eilt' Familien wird für 

den allgemeinen Wohlstand der Nation gewiss wirk¬ 

samer seyn, als der Ueberfluss jener Einzigen, ne¬ 

ben der zehen andere darben mussten. VIII. Ue- 
ler den Einfluss der Fahr ihn aschmen auf den Reich¬ 
thum und die Bevölkerung eines Staats. (S. 307 — 

322) Die Vortheile, welche aus der Einführung 

und dem Gebrauche der Maschinen beym Gewerbs- 

betriebe einer Nation entspringen, sind hier sehr ein¬ 

leuchtend nachgewiesen. Doch sagt auch hier der 

Verf. nichts weiter, als was man bereits aus frü¬ 

hem allgemein verbreiteten Schriften hierüber weis*. 

IX. Ueber Handelsbilanzen. (S. 323 —33V) Die 
Hauptfrage, mit deren Erörterung eich der Verf. 

hier beschäftiget, ist diese: ob ein freyer und un¬ 

bedingter Handelsverkehr einer Nation mit andern 

dem Wohlstände der erstem mehr Zusage, als der 

gegen Gold und Silber, den man bey den Handels¬ 

bilanzen immer im Auge hat. Und diese Frage 

wird hier aus triftigen Gründen bejaht. Indessen 

erfährt man auch hier nichts Neues, als etwa die 

ganz richtige Bemerkung, (S. 329), dass, wenn 

alle Staaten den festen Entschluss fassten, und auch 

__ -yvaa bis jetzo noch nirgends geschehen ist, und 

auch, nie möglich seyn wird — realisirten , nur mit 

denjenigen Ländern Handel zu treiben, mit wel¬ 

chen sie in einer activen Handelsbilanz stehen, (d. h. 

von welchen sie durch den Handel Metallmünze 

jTi8 Land ziehen), den Verkehr mit allen übrigen 

Ländern hingegen, wodurch die Quantität der im 

Lande vorhandenen Metallmünze vermindert wird, 

ganz abzubrechen , diess keine andere Folge haben 

würde, als dass aller auswärtige Handel aufhören 

müsste, weil kein Staat eine Quantität Metallmünze 

importiren kann, ohne dass aus andern Staaten 

eine gleiche Quantität exportiret wird. X. Betrach¬ 
tungen über die Natur des PFaldeigenthums und 
dessen Benutzung, veranlasst durch die neue Forst¬ 
ordnung im Königreiche FFestphalen. (S. 385 — 44-o) 

Unstreitig der beste Aufsatz in der ganzen Sammlung. 

Der Verf. zeigt hier mit überwiegenden Gründen 

die Schädlichkeit der Vorurtbeile, welche in Anse¬ 

hung der Production des Holzes und seines Werths 

fast überall noch herrschend sind, und die Nichtigkeit 

der Besorgnisse eines Holzmangels, welchen man 

von der Gestattung einer freyen Bewirtschaftung 

der Waldungen befürchtet. Diese Gestattung kann 

zwar den Preiss des Hoizes in die Höhe treiben, 

aber Mangel erzeugen kann sie nie. Ausserdem ist 

jene Steigerung des Preisses des Holzes dem allge¬ 

meinen Nationalinteresse bey weitem mehr vorteil¬ 

haft, als nachteilig. Das Holz steht überall un¬ 

ter seinem natürlichen Preisse, und die Holzcultur, 

§o wi* eie beynahe überall bi* jetzt getrieben wird. 

gehört bey weitem mehr unter die antiükonomi- 

stischen Gewerbe, als unter die ökonomistiseben. 

Weiter als bis auf seinen natürlichen Preiss kann 

aber auch die Gestattung einer freyen Bewirtschaf¬ 

tung der Waldungen den Preiss des Holzes nie stei¬ 

gern; und dieser Endpunct erscheint da, wo die 

Uente der Waldstücke der Rente gleich steht, wel¬ 

che Getraidefelder von demselben Umfange und der¬ 

selben Güte ihrem Besitzer einbringen. Bis jetzt 

ist man jedoch noch sehr weit von diesem Puncto 

entfernt. Die Grundrente vom Holzboden hält nir¬ 

gends mit der Grundrente vom Getraidefelde eini¬ 

gen Vergleich aus. Würde die Benutzung der Wal¬ 

dungen ihren Eigentümern frey gegeben, so würde 

zwar manches Holzatiick in Ackerfeld umgesehaften 

werden, aber an Ausrodung aller Waldungen ist 

nie zu denken. So viel gerodet wird , so viel 

würde auch wieder gepflanzt werden, und der 

hohe Preiss des Holzes wurde sich sehr leicht durch 

eine Sparsamkeit bey dessen Gebrauch decken las¬ 

sen, deren Stelle jetzt eine sehr bedauernswürdige 

Verschwendung eingenommen hat. Es lässt sich 

übrigens nach der ganz richtigen Bemerkung de# 

Verfs. (S. 417), durchaus kein Grund auffinden, 

warum der Waldbesitzer härter gehalten werden 

soll, als der Besitzer von Getraidefeldern. Au# 

demselben Grunde, aus welchem eine Regierung 

Jenem die freye Bewirtschaftung seiner Holzstücke 

verwehrt, konnte sie dem Besitzer eines Getraide- 

feldes verbieten, seine Felder nie anders als zum 

Getraidebau zu benutzen; und wer weiss, was 

sie alles noch gebieten und verbieten konnte, wenn 

die beym Verbot der freyen Bewirtschaftung der 

Waldungen zum Grunde liegende Maxime überall 

zur Herrschaft erhoben, und überall in ihrer vol¬ 

len Consequenz durchgeführt würde. Uebrigen# 

ist es wohl eine sehr vergebliche Furcht, wenn 

der Verf. (S. 430) glaubt, eine plötzlich gestattete 

Freyheit der Holzbenutzung würde grosse Nach¬ 

teile da erzeugen, wo bisher die Beschränkung 

des Waldeigenthumsrechts den Preiss des Holzes 

weiter unter seinem natürlichen Preisse gehalten 

bat. Es lässt sich keinesweges befürchten, das# 

eine solche Erlaubnis die Waldeigenthümer zu ei¬ 

ner übermässigen Waldrodung bestimmen werde. 

Ihr eigenes Interesse verbietet ihnen eine solche 

Behandlung ihrer Waldungen, und diess Verbot 

wirkt stärker, als alle bürgerliche Gesetze je zu 

wirken vermögen. Bios um zu roden, treibt, 

wenigstens in Deutschland, niemand einen Wald 

ab; und die Unternehmer solcher Gewerbe, welche 

auf die niedern Holzpreisse berechnet sind, wer¬ 

den sobald wohl noch nichts zu befürchten haben. 

Sie werden immer noch mehr als zu viel Zeit ha¬ 

ben, ihre Capitale aus diesen Gewerben zu ziehen, 

und sie anderwärts nützlich anzulegen. Kurz von 

der plötzlichen Gestattung der freyen Benutzung 

des Waldeigenfhums wird für den allgemeinen N*- 

tionalwohlstand eben so wenig zu befürchten #eyn, 

alt von einer allmählichen. 
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Bibelliteratur. 

Je a. Henr. Pareau Oratio de ingenuo Poeseos Ile- 

braicae Studio, nostris tenrporibus magnopere conimen- 

dando. Publice habita die XIII. Junii A. MDCCCV. 

cum ordinariamLirguarum 00. et Antiquitatum SS. Pro- 

fessionem in Academia Batava , quae est Hardervici, 

solenni ritu auspicaretur. Hardervici ap. Everard.Tijboff, 

Acad.Typogr. 51S. in 4. (in Comm. d. Weidm. Buclih.) 

iVXit der näheren Bestimmung des Studiums, dessen Em¬ 

pfehlung der Zweck dieser B.ede ist, beginnt der Verfas¬ 

ser : Jngenuum Poeseos Ilebvuicue cultorem merito dixeri- 

mus eum, <7741 omnibus tum natnrae tum uitis dotibus in- 

structus , quae et mapime hominem exornent et bonum ejfi¬ 

el an t Sacrorum, quotquot Hebraice conscripta sunt, volu- 

minum Interpretern, ecrum, quae in Ins reperiuntur po'etica, 

sensum, vim, pulchritudinem, omnesque prorsus virtutes et 

co o noscere ipse, et aliis probabiliter exponere felici successu 

laboret. Unstreitig ist ein von der Narur verliehener 

Sinn , welcher für das Schöne und Poetische empfäng¬ 

lich ist, das erste Erforderniss für den, der ein glückli¬ 

cher Ausleger poetischer Werke zu werden strebt; aber 

dieser Sinn muss richtig geleitet und gehörig ausgebildet 

weiden. Zur Bildung des Geschmacks empfiehlt der Verf. 

Studium der griechischen und römischen Dichter, beson¬ 

ders der ersteren, weil sie sowohl wegen Aehnlichkeit 

dag Klima, als durch Kraft und Erhabenheit der Gedanken 

und des Ausdrucks, durch Pracht und Mannichfaltighcit 

der Bilder, den morgenländischen Dichtern am nächsten 

kommen. Aber der Ausleger der hebräischen Dichter¬ 

werke bedarf besonders noch mancher anderer Kenntnisse: 

genaue grammatische Kenntnis* der hebräischen Sprache, 

Kenntniss der verwandten Dialekte, besonders des Arabi¬ 

schen, nicht allein um mit Hülfe derselben die Bedeutun¬ 

gen einzelner Worte mit Sicherheit erforschen zu können ; 

sondern auch, und zwar vornehmlich, deshalb, um mit 

dem Geist und der Denkart der den Hebräern so nahe ver¬ 

wandten Nationen vertrauter zu werdon; hauptsächlich 

Zuseyttr Band. 

-aber Kenntniss der Geschichte, der Sitten, der religiösen 

und politischen Einrichtungen , der natürlichen Umgebun¬ 

gen des hebräischen Volks. Zu dem Allen aber muss jene 

Unbefangenheit des Gemüths hinzukommen, die, von su- 

perstitiöser Anhänglichkeit an ein hergebrachtes theologi¬ 

sches System , und von einer zügellosen Neuerungssucht, 

welche jade ältere Meinung, bloss deswegen, weil sie 

nicht neu ist, stolz verhöhnt, gleich weit entfernt, dia 

hebräischen Dichterwerke zwar als Schriften behandelt, 

die von Menschen in einer menschlichen Sprache verfasst, 

und von Menschen, also nicht ohne Fehler, uns überlie¬ 

fert worden sind; doch aber auf der andern Seite nie ver¬ 

gisst, dass die Verfasser der hebräischen heiligen Schriften 

unter ausserordentlicher göttlicher Leitung schrieben, und 

nicht wie gewöhnliche Dichter zu betrachten seyen. Dass 

man letztere* in unsern Zeiten zu wenig berücksichtige, 

rügt der Verf. ernstlich. Er sagt unter andern (S. iq)• 

Quotus enim quisque in rebus literariis adeo hospes est ac 

peregrinus, quin sciat, ab aliquo inde tempore in vicina 

praecipue Germania exortam juisse nimiam novandi cupidi- 

nem, quae magis magisque invalescit, latiusque serpit in dies ? 

Nimirum; etsi non desunt profeeto, qui modum aliquem te- 

neri velint, complures tarnen Philologi cum alios scriptores ex 

Sacra antiquitate, tum ipsos etiam poctas licentius tractant. 

omnique modo ad praesentis aevi, maxime scilicet luminosi, 

modulum, reformare laborant. Nam non modo altiore, quam 

splendido satis nomine vocant, Critica comite et auxiliatrice 

promtissima, mutant, resecant, suis auctoribus abjudicant, et 

ad seriorat,tempora, detrudunt quidquidiis ob caussas etiam levis- 

■simas displiceat: sed vero etiam nihil omnino iutentatum relin- 

quunt, quo miniis ex Sacris illis libris interpretando expellavt, 

quidquid 111 ns de divmae origims doctrma contineri v.ei 

merito creditur etc. Der Verf. geht hierauf zu den Grün¬ 

den über, welche in unsern Zeiten zu einem unbefange¬ 

nen und gründlichen Studium der hebräischen Dichter 

auffordexn. Keines der vorhergehenden Zeitalter war im 

Besitz so vieler dazu erforderlichen Hülfsmittel, als das 

gegenwärtige. Die Kenntniss des Alterthums in seinem 

ganzen Umfang, die Kenntniss der Geschichte und Erdbe¬ 

schreibung, der Literatur, der Sitten und Einrichtungen 

des Orients ist in unsern Zeiten bedeutend erweitert wor¬ 

den, und diese so reichlich fliessenden ILil scjuellen sind 

bey Weitem noch nicht erschöpft. Man könnte vielleicht 
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einwenden, das Studium der hebräischen Dichter sey für 

einen durch die Meisterwerke der Griechen undRöm ei ’ ge¬ 

bildeten Geist weniger anziehend und belohnend, weil es 

den hebräischen Dichtungen an der Eleganz und Klarheit 

gebreche, die wir so sehr an jenen bewundern. Diesem 

Einwurf begegnet der Verf. durch eine Charakteristik der 

■vornehmsten hebräischen Dichterwerfce, aus welcher her¬ 

vorgeht, dass die hebräische Poesie eigentümliche Vor¬ 

züge besitze, durch welche sie Jedem, der für das Grosse, 

Erhabene und echt Religiöse Sinn hat, eines ernstlichen 

Studiums als höchst würdig ei scheinen müsse. 

2Nahumi Vaticinium, philologi e et critice expositum. Sive 

Specimen Academicum, quod, Praeside Jo. Henr. Tareau, 

Theol. Doct. , Linguar. OO. atque Antiquitt. SS. Prof. 

Crd., publicae disceptationi coinmittit Everardus 

Kr eenen, Hardervicensis, Auctor, die XXIII. Junii, 

MDCCCVIII. hora X ad XII. L. S. Hardervici, typis 

Everardi Tijhoff, Acad. Typogr. MDCCCVIII. VE und 

151 S, 4. (in Comm. der Weidm. Buchh.) 

Eine dieser neuen Bearbeitung des anf dem Titel ge¬ 

nannten prophetischen Buchs vorausgeschickte Dissertatio 

de Nahumi Vaticinio beschäftigt sich mit den Gegenstän¬ 

den, welche man gewöhnlich unter der Benennung Einlei¬ 

tung in ein biblisches Buch zu begreifen pflegt. Da die 

Prophezeihung Nahnms gegen Ninive, die Hauptstadt des 

assyrischen Reichs, gerichtet ist, so hielt es der Verf. 

für schicklich , eine Uebersicht der Geschichte der assyri¬ 

schen Monarchie vorher gehen zu lassen. Es ist bekannt, 

wie weit in Bestimmung der Dauer dieser, Monarchie 

Herodot und Ktesias von einander abweichen. Der erste- 

Xe giebt die Dauer derselben 520 Jahre an, da hingegen 

der letztere ihr einen Zeitraum von mehr als 1300 Jahien 

giebt. Die Ursache dieser grossen Verschiedenheit der An¬ 

gabe findet der Verf. nicht wie Vignoles und Andere, in 

ilcrodots oder Ktesias Unkunde dev assyrischen Geschichte; 

er zeigt vielmehr, dass beyde aus guten Quellen geschöpft 

Baben ; sondern mit Larcher, daiin , dass Ktesias den 

ganzen Zeitraum von der Gründung der assyrischen Mo* 

Harchie bis zu dem Abfall der Meder unter Saidailapal, 

und der Zerstörung Ninives von denselben , Herodot aber 

nur die Zeit der grössten Macht dieses Reichs, so lange 

es ganz Ober-Asien umfasste, angegeben habe. Nachdem 

der Verf. die Könige der zweyten assyrischen Monarchie, 

Welche in der Bibel erwähnt weiden, kurz berührt hat; 

so verweilt er desto länger bey Sanherib, weil die Ge¬ 

schichte seiner Eroberungen mit Nahnms Prophezeihung 

in Verbindung steht. Zuerst über seinen Zog nach Aeg}p- 

ten, auf welchem er No-Ammon, oder Diospolis, zer¬ 

störte, worauf Nah. III, ß—10. zu beziehen sey. Es sey 

dieselbe Expedition, welche Herodot II, 141. als von ei¬ 

nem assyrischen König unternommen, erwäh¬ 

ne, die jedoch, nach der Erzählung dieses Geschichtschrei¬ 

bers, unglücklich abgelaufen sey, weil eine unendliche 

Menge Feldmä se die Waffen des assyrischen Ileeis so zer¬ 

nagt habe, dass am folgenden Morgen dasselbe die Flucht 
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habe ergreifen müssen. Diese ErzStluug" Ist 'ntm^war 

der Annahme des Verfassers, von dem glücklichen Erfolge 

dev ägyptischen Expedition Sanheribs, wodurch dieser so 

kühn gemacht worden scy, dass er auf dem Rückwege 

Judäa mit leichter Mühe wegzunehmen hoffte, nicht gün¬ 

stig. Alleiner erinnert (S. 11.): (puae narratio si longe 

aliam, quam felicem , expsditionem arguat , observan- 

dum est, eam Herodotum ab Aegyptiis accepisse sacerlotibus, 

quos minim profecto non est mala suae genti illcita non dis- 

simulasse tantum, sed etiam per mivaculum aversa fmxisse» 

Das Wunder der plötzlichen Niederlage des assyrischen 

Heers trug sich vielmehr, wie die heiligen Schriften der 

Hebräer melden, in welchen dieselbe sogar prophev.eiht 

worden war (Jes. XXX, 51—35 ), vor Jerusalem zu. 

Dass indess jene Niederlage unter dem assyrischen Heer 

durch einen Engel [wie 2. Kön. XIX, 55. ausdrücklich 

gesagt wird] bewirkt worden sey, scheint der Verf. nicht 

anzunehmen; er lässt es unentschieden, ob sie durch eine 

Pest, oder durch einen tödlichen Ostwind, oder durch ei¬ 

nen mit Donner und Blitz verbundenen Sturm, oder aliö 

quocunque modo geschehen sey. In jedem Fall sey sie die 

vornehmste Ursache des bald darauf erfolgten Sturzes des 

assyrischen Reichs gewesen. Die Zerstörung Ninives 

durch Cyaxaies, der wahrscheinlich von dem babyloni¬ 

schen Könige Nabopalassar unterstützt woiden sey, setzt 

der Verf. mit Kalii sky in das zweyte oder dritte Jahr 

Jojakims. Im zweyten Capitel, de argumenta Vativinii, quod 

N'ahumo adscribitur, bemerkt der Verf. vor Allem, es- sey 

nichts offenbarer, als dass die Schrift, welche Nahums 

Namen führt, eine wirkliche Weissagung, nicht die Be¬ 

schreibung einer damals bereits ei folgten Begebenheit ent¬ 

halte. Und obgleich in unsern Zeiten die Abfassung man¬ 

cher Schriften des A. T. von nicht Wenigen in ein weit 

späteres Zeitalter versetzt weide, als wohin sie nach der 

von Alters hergebrachten und gemein angenommenen Mei¬ 

nung gehören, ja, manche Weissagungen desA.T. von denen, 

deren Namen sie führen, für untergeschoben erkläTt wür¬ 

den; so habe doch noch Niemand die Echtheit der 

Schrift, welcher Nahums Namen vorgesetzt ist, angetnstet. 

Denn ihr ganzer Geist, das Alterth ihn liehe der Sprache, 

selbst eine gewisse Dunkelheit, welche den Charakter der 

Orakel ausmache, spreche dafür, dass sie das Werk des 

Mannes sey, dem sie in der Uebersclirift beygelegt wird. 

Aber wiewohl es nicht in Zweifel gezogen werden könne, 

dass des assyrischen Reichs, und besonders Ninive’s Un¬ 

tergang darin prophezeiht werde, so finde doch in der 

nähern Bestimmung der besonderu Ereignisse, aut welche 

einzelne Tlteile dieser Weissagung zu beziehen seye- , Ver¬ 

schiedenheit dar Meinungen Statt. So beziehe Hieronymus 

das eiste Capitel auf Sanheribs Niedeifage, di« beyden letz¬ 

ten aber auf Ninives Zerstörung. Mit ihm sey in der 

Hauptsache Vitiinga einverstanden, nur dass* nach dessen 

Meinung das erste Capitel erst nach Sanheribs iNiederiage 

aufgezeiclniet sey, und dass der Prophet daher Gelegen- 

Ii.it genommen habe, den völligen Untergang des ass>ri- 

sclien Reichs zu weissagen. Kaliusky deutet das erste 

und zweyte Capitel auf die Eroberung Ninives untei Sar- 

danapal, und das dritte auf die unter Ch-sni'adan durch 

Cyaxaies und Nabopalassar. Andere beziehen alle dievl't- 

pitel aikiu auf uie Zeistörung Ninives duicL Cyaxa es. 
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Eine solche Verschiedenheit der Ansichten, sollten wir 

Sneyxen, würde c.ai rieht Statt finden Können, wenn sich 

in der Weissagung selbst sichere Kennzeichen fänden, 

welche uns aut eines odei uas andere Ereigniss bestimmt 

Lin wiesen. l)a nun aber dergleichen nicht angegeben 

Wenden können; so sey es am Natürlichsten, das Ganze 

für eine Uiobung der gerechten Strafe, welche Jthovah 

über Ninive vm hangen weide, im Allgemeinen zu hal- 

t n, ffu die Schilderung des von dem Propheten gehoff¬ 

ten Untergangs einer Jen Israeliten feindlichen Macht, 

mit allen Bildern der Zeistöiung, die dem Dichter seine 

entflammte Einbildungskraft voiführte, ausgemahlt. Eine 

NI nge willkürlicher Voraussetzungen und schwankender 

E-Ziehungen fallen bev dieser Annahme von selbst weg. 

Dies* i.-,t jedoch nicht die Ansicht, welche Hr. Kreenen 

gewählt hat. Nach seiner Meinung enthalten die diey 

Capitel der Weissagung Nahums die bestimmte Voiher- 

verktindigung der Zerstörung Ninives duich Cyaxares, je¬ 

doch so, dass im essten Capitel auch auf die Niederlage 

des Sanheiibschen Heers hingedeutet weide, welche die 

eiste und vornehmste Utsache des Untergangs der ganzen 

•assyrischen Monaiehie gewesen sey. .Drittes Capitel: de 

dSlahurni aetate et patria. XUe nnancherley veiscbitdenen 

Meinungen über cUs Zeitalter , in welchem Nahum ge¬ 

lebt hat, weinen von dem Verf. angeführt und geprüft. 

Am längsten verweilt er bey Widerlegung der Meinung, 

welche den Propheten unter Manasse versetzt. Hr. Grimm 

führte zur Empfehlung dieser Meinung an , dass sich da¬ 

mals das assyrische P»eich bereits seinem Untergang genä- 

Lert habe. Ueber dieses Argument bemerkt Hr. Kreenen 

(''• 2\). Hoc (juidem minime miramur in recentiore Genna- 

TUs.e philologo, quandoquidem tnagis magisque more rece- 

TP tum eit in Germania , nt prophetae habeantur pro viris pa¬ 

triae amantibus, ijui vropriae intelligentiae ac prudentiae 

viribus Jutura praedixerint, u. s. w. Doch lässt sicli der 

Verf. auf die Vertheidigung der Propheten gegen die Ein¬ 

fälle der Neuerer nicht weiter ein. Er selbst glaubt, dass 

Nahum unter Hiskias gelebt, und seine Weissagung in 

der Zeit, welche zwischen Sanheribs Zug nach Aegypten 

(auf welchen Nah. III, 8- 9. zu beziehen sey) und der 

Wandelbaren Niederlage seines Heers vor Jeiusalem ver¬ 

floss, bekannt gemacht habe. Im vierten Capitel, de sti- 

lo Naliumi et ratione poetica, quue in eins vaticinio obser- 

vatur, werden die Eigenheiten des Styls dieses Piopheten 

und seines poetischen Charakters angegeben. Es folgt 

eine stichosweise abgesetzte, in einer reinen Sprache ver¬ 

faßte lateinische Uebersetznng der ganzen Weissagung, 

und nach derselben ein reichlich ausgestatteter Commentar, 

Welcher von dem gründlichen philologischen Studium 

des Verfassers zeugt. Einen besondevn Werth hat dieser 

Commentar durch die demselben einverleibten Bemerkun¬ 

gen des veistorbenen N. Schroeders erhalten, welche 

dem Verf. aus Schröders handschriftlichem Nachlasse von 

Hrn. Pareau mitgetlieilt wurden. Sie sind dieses treff¬ 

lichen Sprachforschers und Auslegers würdig, und erläu¬ 

tern mehrere Stellen dieses Buchs sehr glücklich. So 

bemerkt Sehr, zu I, 14. rPfP JlMäV. Verbum TVB£ 

non tantum signifeat praecipere L sed etiani decernera, et 

voluntatis decretum irrevocabiLi sententia firmare, ut f ucit judex, 

auando deeretoriam sententiam pronuntiat et dat executioni. 

Aliud simile hujus uSus excmplum sirnii p»iest ex Jes. XXIII, 

l 1. Zu 7]'s “1K ''Vv. y Iil. 13.: Poitae regionis di- 

cuntur angustiae seu fauces,quibus per medios montes adi- 

tns in regionem clauditur et *peritur. Sic Ho men hoc ( 

non tantum apud Ar ah es frequentis usus est, sed etiam ad- 

est Mich. I, 9. //, 15. Jerem. XIV, 2. Die □ > *312 III. 

i7- sind Schiodarn milites obstricti (jyj torqumdo ob- 

hgarc c. obstringere) sacramento ad militiam certa eo- 

rum mereede constituta , quales olim Romanis dice- 

bantur auctorati. Den Ausdruck -.^7130 r"!l7r*o 

IIP 19. erläutert aus Sehr, der Bedeutung lerere, ätterere, wel¬ 

che das Ve bum im Arabischen hat, de plagis ac 

vvlneribus, quae tanta violentia inflicta sunt, ut ossa conte- 

rant ct commmaant, mide de vülnere incurabili usurpdtur 

Jerem. X, 19. XII, 17. XX.X, 12. Wenigst ßeyfall dürfte 

sich Schi’s Erklärung der Worte O'fODO CDfOOD I 10. 

versprechen : Secundum dcstriv.gere eorurii (Assyriorum ) 

defericti feil, funk ipfi, i e. Oucmadmoduru AJfyrii fpina- 

rum ad inftar infejtis aculeis alios homines et populos laefe- 

runt, et quafi dejtrinxerunt, ita nunc ipfi viciffini defitrin- 

gentur et degltibentur injtar earundtm fpinarum, quarum 

cortex et aculei ferro deftringuntur, ne laedere amplius pos- 

fint. Bey II, 3. gesteht Sehr, keinen schicklichen Zu¬ 

sammenhang mit dem Vorhergehenden und Folgenden fin¬ 

den zu können. Ergo, fährt er fort, videri poteft proba- 

bile, cum versum ex jufio^fuo loco excidiffe et cafu quo- 

dam huc rejectum effe. Equidem in tota Nahumi libro hie 

verjus non opportuniorem locum inveniret, quam pofit Cap 

I. vs. 1-13 , ubi Deus promittebat, fe fraeturum efije iu- 

gum quod Judaeis rex Affyriacus impofuerat. Dieser C011- 

jectm gemäss hat Ilr. Kreenen in seiner lateinischen Ue- 

bersetzung den dritten Vers des zweyten Capitels zwi¬ 

schen I, 13 und 14. eingeschaltet. Einige schätzbare Be¬ 

merkungen hat auch der Präses dio6er lKsseitation, Ilr 

Dr, Pareau, zu dem Commentar beygetragen. 

Literatur. Notitia etRecenfio codicum MJf. qui in biblio- 

theca Episcopatus Numburgo - Cizenfis affervantur. Par 

ticula tertia, qua ad oratiunculas VII. in scliola Ci- 

zensium episcopali d. 1. Maii 1309. — habendas _ 

invitat M. Chr. Gottfr. Müller, llect. Lipsiae ex of- 

ficino Breitkopf. et liaertel. 24 S, in gr. 4. 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich nur mit Beschreibung 

einer w'icntigen und noch unverglichenen Handschrift des 

Lycophron, dis vornehmlich in den Scholien des Tzetzes 

Lesarten darbietet, welche noch von keinem He)ausgeber, 

auch dem neuesten, Sebastian!, nicht bemerkt woiden 

sind und um so mehr verdient, vollständig verglichen 

zu werden. Die auf staikem und dickem Papier schön, 

aber nicht immer accurat geschriebene Handschrift ist in 

Quait und scheint in Italien von ei em giiechischen Ab¬ 

schreiber gefertigt worden zu seyn. Die Unterschiift 

lehrt, dass sie am 22. August »438 vollendet worden ist. 

Der Name des Abschreiber» ist nngends angegeben. Die 

Handsclnift enthält 197 Blätter. Die Anfangsbuchstaben 

Uö*3 
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sind bald mit rotber bald mit grüner Dinte geschrie¬ 

ben, einige auch vergoldet. Die Schriftzüge sind klein 

und für Text und Scholien dieselben. Die Spiritus 

und Accente sind sorgfältig heygcfiigt. Es sind wenige 

und leicht verständliche Abkürzungen gebraucht. Am 

Rande der Scholien sind mit rother Dinte die Worte, 

worauf die Scholien sich beziehen, angegeben. Diezwi¬ 

schen die Zeilen gesetzten Erklärungen , welche man in 

andern Handschriften antrifft, hat die Zeitzer nicht. So 

sehr auch die Ueberschriften der Scholien in den Mss. 

von einander abweichen, so geben sie doch alle den 

Isaak Tzetzes als Verfasser an. Doch schon in frühem 

Zeiten, wie in neuern, legten einige sic dem Johann 

Tz, bey. Der Hr. Verf. ist geneigt, sie beyden zuzu- 

schreiben, so dass von Johann die meisten herzurühren 

scheinen, er aber sie alle für seine fArbeit ausgegeben 

liabe. In den der Sebastianischen Ausgabe beygefügten 

Versen liefert der Codex zum Theil einige Varianten, 

schliesst aber das ganze Werk mit fünf, in keine Aus¬ 

gabe aufgenommenen Versen, die das Dankgefühl des Ab¬ 

schreibers gegen Gott für glückliche Vollendung der Ar¬ 

beit ausdrücken. Die Handschrift gehört weder zu den 

Reinesischen noch zu den Pilugischen, sondern zu denen, 

welche sonst den Bischöfen zugehörten, und ist aus ei¬ 

ner alten und guten Handschrift, wie es scheint, abge¬ 

schrieben; denn sie enthält einige Scholien, die in allen, 

auch der neueston Ausgabe fehlen, andere an ihre richti¬ 

ge Stelle versetzt, manche ziehet''sie Zusammen und ver¬ 

meidet Wiederholungen, einige kleinere Scholien lässet 

sie ganz weg. Hr. M. erklärt diess durch Annahme 

zweyer verschiedener Recensionen des Commentars, wel¬ 

che dadurch entstanden, dass Isaak T. zuerst einen Com- 

mentar schrieb, Johann aber ihn ansehnlich vermehrte; 

die kurzem Scholien der Handschr., die man in andern 

Codd. vollständiger findet, glaubt er, sind von einem an¬ 

dern Grammatiker, nicht vom Abschreiber vermehrt. Alle 

heftige Ausfälle auf Lycophron, die von Johann T. her¬ 

zurühren scheinen, lässt der Codex weg, Und wahrschein¬ 

lich fand der Abschreiber das, was er weglässt, in seiner 

Recension nicht. Worte, die er in seinem Exemplar 

nicht recht lesen könnte, hat er Heber ganz übergangen und ein* 

Lücke gelassen, als willkürlich etwas ergänzt. Von S. 

9 an tbeilt Hr. M. zuerst auf einigen Seiten einige Va¬ 

rianten des Textes der Cassandramit. Eigenihümlicke und un¬ 

bekannte Lesarten kommen freylich nicht häufig vor, aber 

viele von Sebastiani bemerkte, werden liier bestätigt. V. 

12. hat die Handschr. ra ’v ffxorst, und |so auch 5g5- 

e/drovg, V. 49- $&<xv. V. 55- statt des gewöhnlichen ncsra- 

ßgwB&vTc; die seltnere Form vtar«ßpo^5evro.,', die auch V. 

742 hnd Hom. Od. IV, 222. angetroffen wird, und den 

Vorzug verdient. V.'68- vsv.qu-j, 8t. vsv.yw, V. 75. /-lovvjjuj 

(st. povvfqyg') wofür Hr. M. vorschlägt //.ovvjqst, V. 8^- 

viv (st. yqävvov)', welches auch beym Tzetzes anderswo 

vorkömmt. D*r *42. Vers fehlt ganz in der Zeitzer 

Handschr. so wie auch Tz. ihn nicht erklärt hat, und 

der 263. Vers ist nach dem 263stcn gesetzt, der 479. V. 

steht vor dem 478sten, ufid der 70910 vor dem 7o8ten und 

auf den 558. Vers folgt der 545ste iü den Ausgaben. Ein¬ 

zige Lesarten sind noch 290. ratöfwv, 548. ^ tAvj/xwv 

ür Las Versmaas vorzüglicher, 301. ßXvovcai, 519 aXvcg, 
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341* fyoiT«Xpuxg, 378» azo'jfftraj , 5 06. ixTiTp.yp.ivog, 59c. 
ts S-' ccTsqog b\ Für den Commentar des Tz. ist die Aus¬ 

beute der bessern Lesarten grösser- und wichtiger, wie 

gleich b. x. : b&v~tjiog 5s Aocffog Xtxßqiov Ewo der" ge¬ 

wöhnliche Text drey Dithyrambendichter aufstellt. Meh¬ 

rere Stellen, die offenbar verdorben waren, oder Sebastiani 

durch schlechte Emendationen noch mehr verdorben hat, 

werden mit Hülfe dieser Handschrift hergestellt, Stellen, 

die nicht vom Verfasser, sondern von einem Glossator her¬ 

rühren; durch sie ausgemärzt. Sie bestätigt auch oft Be¬ 

richtigungen , die nach Angabe anderer alten Mytliologen 

gemacht werden konnten, oder gemacht worden sind. 

Der Herr Rector wird eine verbesserte Ausgabe des Com¬ 

mentars von Tzetzes, als zweyten Band zu Pieichard’s Aus¬ 

gabe des Lycophron besorgen, und dazu diese Handschrift 

benutzen. Wir wünschen, dass in diesen Theil auch Se- 

bastiani’s Variantenapparat zum Texte, und Potter’s Anmer¬ 
kungen aufgenommen werden können. 

Griechische Sprachlehre. De temporibus et modis verbi 

Graeci et de conftructione particularum ex mo darum*ßgni- 

ßcatione conßtituenda. Dissertatio, quam — pro faculr 

täte legendi rite adipiscenda in Acad. Georgia Augusta 

publ. defendet Ludolph. Georgius D i f f 0 n, Philos. Doct. 

Göttingen b. Dieterich 1808. 60 S. in 4. 

Es ist wohl unleugbar, dass, so wie überhaupt di* 

Sprachlehre, also insbesondere die griechisch* 6eit eini¬ 

ger Zeit nicht nur mit grösserer Genauigkeit und histori¬ 

scher Einsicht, sondern auch mit mehr philosophischem 

Geist uud nach festem Principien behandelt worden ist, 

und dadurch viel gewonnen hat. Aber eben so gewiss 

ist es, dass manche Behauptungen der neuern Grammati¬ 

ker einer neuen historischen und philosophischen Prüfung 

bedürfen, und jeder Versuch dieser Art, wenn er mit 

Geist, Scharfsinn und Bescheidenheit unternommen und 

ausgeführt wird,. Aufmerksamkeit und Achtung verdient. 

Diess gilt namentlich von gegenwärtigem.. Er zerfällt in 

zwey Theile; der erste handelt von den temporibus und 

modis. Zuerst vom Ursprung der Zeiten der Zeitwörter. 

Bekanntlich bestimmt unsere Denkfovm drsy Hauptzeiten, 

der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Aber so wie 

die gegenwärtige Zeit nicht bloss den eben gegenwärtigem 

Punkt, sondern auch dia angrenzenden im gemeinen Sprach¬ 

gebrauch umfasst, so kann die vergangene Zeit theilg un¬ 

bestimmt angedeutet weiden (aoristi), theils genauer be¬ 

stimmt werden durch Beziehung auf eine andere Zeit. 

Von diesen relativis temporibus handelt Ilr. D. zuerst, 

und setzt, mit Rücksicht auf die dreyfache Art, wie jede 

Sache als gegenwärtig, vergangen oder zukünftig gedacht, 

drey Classon fest: 

praes. imperf. 7rauopcu, praeter, imperf. eVarue/zijv, 

futurum imperf. Trccveopai,. 

pr. perl, -tstavpai, pväer. pevf, iirtTotvpyv, 

futur. perfect, vtirtxvpsvbg ecöpcm, 

praes. fut. psXXvj irocv?tvJ<xi, pr. fut. i'piXXov irocvixSat, 

fut. fut. TtxiXopi'jog t-aopou , 

Dass «r das gewöhnlich sogenannte pe fecturo zu den nra*- 
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sentibus rechnet, ist gar nicht neu, und wird durch den 

Sprachgebrauch bestätigt und durch die Verbindung der 

Part. -TtxXai mit solchen Perff. nicht umgestossen. Das 

Perfectum wird überhaupt von einer entweder als lang 

vorher oder als jetzt erst vollbracht gedachten Sache ge¬ 

braucht, und der Unterschied zwischen den Zeiten der 

Gegenwart ist, dass eine Handlung bald als unvollendet, 

bald als vollendet bald als beabsichtigt in der Gegenwart 

gedacht wird. Diese praesentia tempora sind doch als re- 

lativa zu betrachten , weil ihre Gegenwart mit dem 

Gedankens verbunden ist, und das , wa3 gesetzt wird, 

in der Zeit gesetzt wird, wo man es denkt. Die drey 

tempora der Vergangenheit sind deswegen relativa 

weil sie sich auf etwas beziehen , womit sie zu¬ 

gleich sind und bestehen. Sie stellen also die Sache 

nicht in einom verschiedenen, sondern in demselben Au¬ 

genblick mit andern auf, weil sonst keine Beziehung Statt 

fände. Hr. D. führt nicht nur diese Bemerkungen mit vie¬ 

lem Scharfsinn weites aus, sondern entwickelt auch ge¬ 

nauer, wie und worin er von andern Sprachlehrern ab¬ 

weicht. Er erläutert sodann noch zwey andere Systeme, 

in deren einem das futurum perfecti, futurum plusquam- 

perfecti, und futurum futuri exacti (was sich mehr in der la¬ 

teinischen als in der griechischen Sprache findet), dem 

andern aber das perfectum perfecti, perfectum plusquam- 

perfecti und perfectum futuri exacti, vorkömmt, und 

zeigt, dass diese sechs tempora seiner Vorstellung von den 

neun relativen temporibus nicht widersprechen, die ohne¬ 

hin von allen relativen temporibus allein in der grie¬ 

chischen Sprache gewöhnlich sind, so viele andere Zeit¬ 

formen man auch als möglich denken kann. Den relati- 

vis setzt er die aoristos entgegen, als welche durchaus 

nicht von andern Zeitwörtern abhängeu , sondern für 

sich, ohne Rücksicht und Beziehung gesetzt werden, und 

überdiess auch den Zeitpunct, wo etwas geschehen ist, 

unbestimmt und ungewiss lassen. Denn keine Zeit kann 

sich selbst bestimmen, sondern wird es erst durch ge¬ 

wisse Beziehungen. Es gibt nicht nur Aoriste der ver¬ 

gangnen, sondern auch der gegenwärtigen und künftigen 

Zeit. Der Aoristus der Vergangenheit war den Griechen 

(bey welchen bekanntlich eine doppelte Form desselben 

Statt findet) so gewöhnlich, dass er da bisweilen ge¬ 

braucht wurde, wo andere Sprachen die relativen Zeiten 

setzen. Die Aoristen der zukünftigen und gegenwärtigen 

Zeit haben keine besondern Formen. Dass es insbesonder« 

einen Aoristus Praes. gebe, erhellet daraus, dass die ge¬ 

genwärtige Zeit nicht immer von einem einzigen Mo¬ 

ment, sondern auch im weitern Sinn verstanden werden 

kann. So wie der Hr. Verf. übrigens zu den bemerkten 

9 temporibus relativis noch 6 andere hinzugefiigt hat, so, 

bemerkt er, lasse sich auf ähnliche Art auch die Zahl der 

Aoristen vermehren; es lassen sich nemlich mit dem 

Acristo pTaeter, zwey andere und mit dem Aor. futuri 

zwey andere >eibinden. Auch das präsens könne drey 

Aoriste haben. Denn so wie das imperfectum praesentis 

die Stelle des Aorists vertritt, so kann auch das perfectum 

bisweilen die Bedeutung des Aorist’s haben. Das futu¬ 

rum praesentis wird nicht immer von dem Moment, in 

welchem jemand spricht, sondern auch von einem unbe¬ 

stimmten Theil der gegenwärtigen Zeit gesagt. Wollt« 
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man deswegen leugnen, dass das praesens (ys'i/m, 

fjisXXv) zffSffSou) und das perfectum (ysy^aCpuif tt/ju) rolati- 

va wären, weil der Infinitiv und das Participium dabey 

stehe, die keinesweges relativa sind, so erinnert Hr. Dt 

dass diese Infinitive und Participieti für Aoriste gelten 

können. Denn yj«$)wv zeigt einen unvollendeten Zustand 

schlechthin an, yay^afpwj, einen vollendeten, der in der Ge¬ 

genwart, Vergangenheit und Zukunft gesetzt werden 

kann. Da es also ihnen an Bestimmung der Zeit man¬ 

gelt, welche in y£*(pw, ysyautya ist, so können sie auch 

die Beziehung, welche in diesen Statt findet, ablegen. 

S. 23 ff. handelt Hr. D. von den modis. Er nimmt 

mit andern nur vier an, Iudicativ, Coniunctiv, Impera¬ 

tiv, Optativ, da der Infinitiv richtiger zu den Adverbien 

gerechnet wird. Der Imperativ geht den Willen an, 

der Indic, und Conj. Verstand und Vernunft. Iudicativ 

ist der Modus, der, was er setzt, ohne Bedingung setzt; 

denn, dass er etwas Wirkliches anzeige, macht nicht 

seinen ursprünglichen Charakter aus. Er wird auch ge¬ 

braucht von Dingen die ausser uns nicht wirklich vor¬ 

handen sind. Denn was so gesetzt wird, dass es nicht 

▼on etwas anderm abhängt, das wird, wenn von äussern 

Dingen die Rede ist, für wirklich existirend gehalten. 

Der Conjunctiv setzt etwas so, dass cs abhängig ist. Ge¬ 

wöhnlich giebt man an , der Conjunctiv drücke das Mög¬ 

liche aus; allein nicht alles ist möglich, was durch den 

Conjunctiv bezeichnet wird, sondern auch das Nothwen- 

dige, wird bisweilen durch ihn angedeutet, und es 

müssen folglich beyde Begriffe in einem einzigen Merkma¬ 

le vereinigt werden, und diess ist das von einem Andern 

Abhängigseyn. Man kann auch nicht Alles, was ge¬ 

dacht wird, insofern es gedacht wird, für möglich hal¬ 

ten; denn auch das Unmögliche und das Nothwendige 

was nicht absolut existirte und in der Natur der Dinge 

anzutreffen ist, wird gedacht. Das Nothwendige schliesst 

der Begriff der Unmöglichkeit des Gegentheils in sich, 

und kann 60 gut wie das Mögliche nicht ohne etwas 

Anderm gedacht werden, d. i. es |ist abhängig. Nun 

werden nothwendige Dinge auch durch den Indicativ aus¬ 

gedrückt, dann bejaht oder verneint der Indicativ schlecht¬ 

hin, dass etwas nothwendig sey, so wie dagegen der 

Conjunctiv die durch eine vorhergehende Ursache be¬ 

wirkte oder zu bewirkende Nothwendigkeit andeutet. 

Eben so kann das Mögliche durch den Indicativ absolut 

verneint oder bejahet werden , durch den Conjunctiv als 

abhängig von einem ungewissen Erfolg. Da aber das 

anderswoher Abhängende an sich noch nicht vorhanden 

ist, und mit einer Bedingung gesetzt wird, so kann man 

sagen, der Conjunctiv bezieh# sich auf die Zukunft, und 

setze etwas mit Bedingung, oder #twas nicht Wirkliches. 

Von der Behauptung eines berühmten Grammatikers, der 

Imp. zeige die subject., das Gerundium die object. Nothwen¬ 

digkeit an, gehtHr, D. ab. Der Imper. drücke in der zweyten 

und in der dritten Person Willensbeschliisse aus, in der 

dritten insofern Abwesenden durch andere etwas befohlen 

wird. Nun ist zwar in den Befehlen eine Nothwendig¬ 

keit, aber es giebt keine Nothwendigkeit in den Dingen 

selbst, sondern nur'eine subjective, die auf dem Denken 

der Unmöglichkeit des Gegontheilä beiuhat. Di» drey an¬ 

geführten mödi gehen bloss auf das Ohjectivi, und kön- 
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tien <3 all er auch modi der Wahrheit genannt werden. Pas 

SjJ.bje>tive geht der Optativ an, durch welchen Alles als 

gedacht gesetzt wird, so dass man gar nicht tragt, ob 

das Gedachte ausser dem Veistände voihanden sey. Der 

\lii. wlII ihn niclif eine Bezeichnung der subjectiven 

IVlöglichkeit schlechthin nennen. Denn Möglichkeit und 

Unmöglichkeit sey nicht ausser uns, in den Sachen seihst 

VOi haliden , und folg'ich gebe es keine objective Möglich¬ 

st it( wenn sie so erklärt wird, dass etwas wegen der Na¬ 

tur der Dinge selbst geschehen könne, verstelle man sie 

aber von der, die auf die Dinge übergetragen würde, so 

sey diess doch eine subjective. Der Optativ aber drückt 

nicht nur das aus, was als möglich, sondern auch was als 

ivj.rk.UJi gedacht wird. Es scheint daher richtiger, im 

Allgemeinen zu sagen: der Optativ zeige das, was als ge¬ 

dacht gesetzt wiid, an, oder er werde gabt sucht, SO oft 

wir uns oder andere als etwas denkend denken. Was 

WT wünschen, das wird, nach unseim eignen Bewusst- 

seyn nur gedacht, daher der Name dieses modus. Er 

wird dem Conjunctiv und dem Indicativ entgegen gesetzt, 

und in dem doppelten Fall gebraucht, wo man sich oder 

einen andern als etwas wollend und unabhängig setzend denkt, 

oder als von einer Bedingung abhängig letzend. 

H lerauf geht der Hi. Verf. zur Construction der Par¬ 

tikeln fort, die mit der Bedeutung der modorum zusam¬ 

menhängt, und führt liier mehrere Beispiele an um auch 

die voiher angegebenen Behauptungen zu erweisen, exsi, 

ß-rrubyj, ers, exors, ori, w; u. s. f. wei den mit dem Indi¬ 

cativ construirt, wenn etwas schlechthin gesetzt, oder als 

wuklich vorhanden, geschehen, zukünftig, angegeben 

wird. Die Paitikel ei kann ebenfalls mit dem Indic. ver¬ 

bunden werden, weil die Sache wahr seyn kann und nur 

das ungewiss ist, ob dieser modus mit Recht gebraucht 

wird, was durch die Partikel ausgeditickt wird. Z. B. 

W nn Sokrates (in Plat. Gorg.) zum KallikUs sagt: et Ss 

tßoykei u. s. f. so ist der Indicativ gebraucht, weil der 

Wille des Kall, allerdings da seyn kann, ei aber drückt 

aus, dass Sokr. nicht wisse, ob Kall, wolle oder nicht. 

Wird av mit dem Coi junctiv dazu gesetzt (&av ßovky), 

so ist angedeutet, dass man gewiss weiss, der amieie 

wolle noch nicht. Aus demselben Grunde kann ei mit dem 

Fut, Indicat. verbunden weiden, wenn der Erfolg seyn 

und nicht seyn kann. Auch wenn si an bedeutet, bleibt 

diese Cbrstruction mit dem lud. so bald der angegebene 

Fall nicht verändert wird ; ist aber von etwas die Rede, 

das vom Beschluss des Willens abhängt, so muss der Con¬ 

junctiv gesetzt werden. — Iva, otjpg«, w;, cxw;, uij re¬ 

gieren den Indicat. praeteritorum, wenn gesagt wird, dass 

etwas nicht geschehen sey, was geschehen konnte, wenn 

etwas anders erfolgt wäre, stSs und u;, wenn man etwas 

W .n»ch , was nicht geschehen kann , weil es vergangen 

i , I enn weil das Vergangene unveränderlich ist, so 

bedienen sich die Griechen, wenn sie aus der Gegenwart 

auf die Vergangenheit zurück sehen, des Indicätivs, der, 

d« er die D ugo unbedingt ausdriiekt, andeutet, dass sie 

keinen Veränderungen weiter unterworfen sind. Daher 

ui; w(piXov, tls dtPsXov. Auch kann daraus der Gebrauch 

de- mit dem Indic. Praeter,, Piaes. und Fut., erklärt 

werden. ?v«, Jxu»; etc. we’den mit dem Ind. Piaet, ver¬ 

bunden, wen., von einer Sache die Keu« ist, uie nickt 

zu ändern ist, mit dem Fut. Indic. aber, weil die Grie¬ 

chen kein Futurum Conjuiictivi haben, Nach ooa, s-v.iirst 

u. s. w. was bald hinzugesetzt, bald Wt gg* la.sen wiid, 

findet man Häufig ovm; mit Indic, Fut. W<*nn übrigens 

das Praesens Conjun t. vrn einer künftigen Sache ga- 

biaucht wiid, so, glaubt Ilr, D., werde auf die Gegen¬ 

wart des Entschlusses, nicht der Handlung , gesehen. 

Was den Gebrauch der !’aitikeln mit dem Conj. und Opt. 

anlangt, so mu s man inmer davon ansgehen, der Conj. 

zeig? an. was wiiklich von etwas anderm abhängt, der 

Optativ was als gaciacht ausgedi ückt w-ird. Es ist also 

nötliig, dit Art und Weise, wie der Veisiand dabey zuWeike 

gellt, und warum Dinge bald als geda.kt bald als nicht ge¬ 

dacht, ausgedi ückt werden, unteisncken. So oft nemlich der 

Denkende selbst dargestelit wird, dass wir nur ihn betrachten, 

so weiden seine Gedanken als Gedanken ausgesprochen. 

LKess geschieht i. wenn wir fremde Gedanken anführen, 

(wie Xen. Exp. Cyr. i , 6, j. yoxtyei Sri vj'^oDoch 

Jiaben die Griechen dabey sich auch bisweilen des Indic. 

und Conjunct, bedient, wenn andere rede id eingeführt 

werden; auch würde der Optativ manches zweifelhaft und 

ungewiss gemacht haben, was doch als gewiss anzuge- 

ren war. 2.'Wenn wir unsere eignen Gedanken aus der 

Vergangenheit anführen. 5. Wenn wir aber mit dm Ge¬ 

genständen selbst beschäftigt uns vergessen, so drücken 

wir das, was wir denken, nicht als gedacht, sondern 

als zusammenhängend mit den Objecten aus. Diess ge¬ 

schieht nun in einer Zeit, wo wir entweder gegenwärtige 

Dmge denken und verändern oder künftige vorausstlien 

und leiten, und da muss denn der Conjunctiv zu den Par¬ 

tikeln gesetzt werden. av zeigt allemal an , dass etwas 

mit einer Bedingung gesetzt weide. Alle davon herrüh- 

rer.de Partikeln , wie s’xav, irreihav, orav, sCr' ay u. s. W. 

regieren also in dieser Hinsicht den Conjunctiv, jedoch 

nicht allein. Denn es kann etwas auf doppelte Art mit 

einer Bedingung gesetzt werden, entweder so, dass man 

anzeigt, es werde etwas mu einer Condition gedacht 

(dann wird der Optativ beygefügt), oder so, dass man 

ohne Rücksicht auf das Denken, in der That etwas als 

von ei. * Bedingung abhängig angibt (Conjijnctiv). Aus¬ 

nahmen weiden in der Folge angegeben. Wenn j 1, ore, 

oxgts, iireih',) u. s. f. mit dem Conjunctiv verbunden wer¬ 

den, so weiden sie stait, ixv, orav, oxsrav, cxsiöay ge¬ 

setzt, Warum otP(p «v, xjiv «v, twf, av, u. s. f. den 

Conjunctiv regieren, und wenn, erhellt aus den bisheri¬ 

gen Bemerkungen, nemlich wenn etwas mit einer Bedin¬ 

gung gesetzt wird. Wenn, ü; u. s. f. ohne av mit dem 

Conjunctiv construirt wird so gilt dasselbe, was vorher 

von s; etc. bemerkt worden ist. Iva , u;, otyqa , jav) re¬ 

glet en den Conjunctiv um auszudrücken, dass etwas ge¬ 

schehen sey, geschehe oder geschehen werde, damit et¬ 

was anderes geschehe oder nicht geschehe, was also in 

so fein von jenem abhängig ist. Da nun diess entwe¬ 

der als abhängig gedacht, oder als wirklich abhängig aus¬ 

gedrückt wird, so wird im ersten Falle der Optativ, im 

zweyten der Conjunctiv gebraucht. Der Conjunctiv wiid 

also immer gesetzt werden, wenn nicht sowohl auf das 

denkende Subject als auf das Object Rücksicht genommen 

wiid, und etwas ans einem andern entsteht. Das, was 

abhangt, kann nicht als vergangen ausgeurückt werden. 
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Jas aber wovon es abbangt, bann gegenwärtig, vergangen 

oder zukünftig seyn. Der Optativ wird in diesen Fällen 

gebraucht: 1. wenn das Abhängig« vergangen ist, weil 

es dann als abliängend gedacht wird. Es bann aber das. 

Was gedacht wird, auch wirklich erfolgt seyn. Die 

Griechen brauchten keine Imperff. und Piusquamperff. 

des Conjunciivs, da sie den Optativ nach den Praeteritis 

setzten, und eben so unnöthig waren jene tempora dem 

Optativ, w«il das Gedachte, indem es auf die Zeit gehr, 

wo es gedacht wurde, leicht auf die Vergangenheit bezo¬ 

gen werden konnte. Der Conjunctiv wird bey einigen 

Schriftstellern statt des Optativs gsfunden , seltner in den 

Homer. Gedichten, öfter bey Herod, Time. Xen. etc. Hr. 

D. versucht diess daher zu erklären, dass Historiker über¬ 

haupt oft das längst Vergangene als gegenwärtig darstel- 

len. Auch konnte auf diese Art Vieles objectiv ausgedrückt 

werden, was der Optativ nur als gedacht ausgedrückt hätte. 

2, wird der Optativ mit j’enen Partikeln gesetzt, wenn 

ein fremder Gedanke , nicht nur nach Praeteritis sondern 

auch nach Praescntibus angeführt wird, weil dann die Per¬ 

son des Denkenden uns vor'schwebt; 3. wenn wir unsere 

eignen Gedanken als gedacht ausdrücken. Wenn av oder 

xe nach jenen Partikeln (dif, l'va ) noch hinzugesetzt wird, 

so wird ein Zweifeln ausgedi ückt. Denn der Erfolg des¬ 

sen, was man ausriebten will, kann ungewiss seyn, wenn 

jiocli etwas anderes vorhanden ist, wovon es abhängt, 

und av muss hinzugefügt werden, um diese Ungewisheit 

der Bedingung anzudeuten. ’Exs/, c’xs, cte , Sr« werden 

mit dun Optativ construirt, wenn etwas gedacht wird 

als nicht abhängig, sondern als an sich möglich oder 

wirklich geschehen, crav, c’xav, oircrav, wenn etwas ge¬ 

dacht wird als abhängig. Im Hom. Od. 2, 31. über¬ 

setzt Hr. D. die Worte: ors 7rgcr£pög yz vjSoito nicht 

mit Hrn. Matthiae: wenn er sie etwa gehört hätte; son¬ 

dern: damit er sie ansagen möchte, indem er sie früher 

erfahren hätte; orz zeige die gedachte Sache als wirklich 

und unabhängig an. (Nur möchte ors nicht durch in¬ 

dem übet setzt wei den. Telemaclius soll die Nachricht 

mittheilen, wenn er sie selbst vorher gehöit hat) Die¬ 

selbe Verschiedenheit findet zwischen ttq'iv , twg, tgz, und 

■x^iv uv etc., og, ogrtg, cSzv, und og av etc. Statt. Sie haben 

den Optativ, wenn etwas als gedacht ansgedrückt wild, 

av wird weggelassen, wenn das Gedachte als gewiss und 

wirklich ai gedeutet wird, beygehigt, wenn das Gedachte 

abhängig und bedingt auszudrücken ist. So wie orav, 

irfv av und andere Partikeln mit dem Optativ vei bun- 

den werden, so konnten auch die pronomina relativa mit 

av verbunden, ihn regieren, und diese Paitikel entspiicht 

der Bedeutung des Optativs vollkommen. In Xen. Mem. 

i, 2, 6. würde iraf wv Aäßotsv heissen : von welchen sie 

genommen hätten ; aber rraf wv av A. (wo av mit wv zu 

verbinden ist) bedeutet: falls sie einmal von einigen ge¬ 

nommen hätten , so viel als c’xäv vage5t tivCjv A. Auch die 

Bedeutung der Y\ i derholung und Gewohnh. it, welche 

dem Optativ zukömmt, lässt sich auf seine uisprüngliche 

Bestimmung , das was als gedacht gesetzt wird auszudTti- 

cken, zurticklüliren, Xer. Cyr. 1, 8, 20. (axsi vgolibtnvy 

biiirravTO sobald sie es in Voraus sähen, traten sie aus ein- 

*nde> ; sie hatten den Grundsatz, sobald sie es sähen, aus 

•iuander zu litten).' Hom. Od. 7, 136. (cts /zv>jtr«iftTS 

mitov wenn sie da Lagers' gedächten ~ die Gedanken 

der Phäaker werden angeführt, und um zu zeigen, dass 

das wirklich geschehen sey, ist der Indicativ ffxSvSsvc-He 

gebraucht, der Optativ /uvtjcTaian aber, damit man das 

denke was sie selbst zu thun sieb vorgenommen hatten. 

So erkläit hi. D. auch andere Stellen und stimmt den 

Grammatikern nicht bey, welche dem Optativ mehrere 

Bedeutungen zusclireib«n, indem sie sich alle ans einer 

gemeinschaftlichen Quelle herleif.en lassen, av mit den Par¬ 

tikeln und relativis zum Optativ gesetzt modificirt die Be¬ 

deutung. Im Hom. Od. 2, 104. erklärt Hr. D. die Wor¬ 

te; vvviTug 5 (.vAAuscksv , SaiSorj vagaSztTo so: Pene¬ 

lope hatte die Gewohnheit, des Nachts das Gewebe wie¬ 

der aufzulösen, nachdem sie j'edesmal Fackeln wüide da- 

bey gesetzt haben (aber das wäre eine nicht natürliche 

\ erbindung der Sätze); sxs/ 0, vagaSEtTo würde bedeuten: 

quum faces appositae essent, ev/jv 5. x. quuin f. a. forent, 

(Er setzte mit gewiss nicht unrichtigen Gefühl hinzu: 

fortasse hoc argutius videbitur, quam verius.). Hierauf 

folgen S. 49 ff. Bemeikungen über die Condnionalsätze 

mit sl und v)v in sieben verschiedenen Formen des Vorder- 

und Nachsatzes. Entweder ist die Folge des Nachsatzes 

aus dem Vordersätze gewiss und hängt nicht von irgend 

eifier Bedingung ab, dann steht in der apodosis" der Indi- 

cativ schlechthin; oder jene Folg« ist nicht gewiss, son¬ 

dern nur veimeint und hypothetisch, dann wild, wenn 

von vergangenen Dingen die Piede ist der Indicativ mit 

av und ks , von künftigen der Optativ mit diesen Parti¬ 

keln gebraucht. Diess wird durch Beyspiele erläutert. 

Del' Indicativ wild mit Et verbunden, wenn es unbestimmt 

ist, ob etwas wirklich sey, oder nicht, die Wahrheit der 

Folgerung im Nachsätze wird durch den Indicativ ausge¬ 

di ückt (Pind. Nein. 10, 155.). Homer setzt bisweilen 

hsv in den Voidersatz um ihn zweifelhafter auszadi ückeu. 

Et mit dem Optativ im Vordersätze wenn die Rede ist 

von etwas bloss Gedachtem, ohne dass man weiss ob es 

geschehen werde oder nicht, der Indicativ im Nachsatz 

drückt die Wahrheit der Folgerung aus, wie Pind. Isthrn. 

2, 47 ff. Der Conjunctiv wird mit iav in der protasis 

verbunden, wenn etwas noch nicht erfolgt und sein Er- 

folg von etwas anderm abhängt, die Sache also bedingt 

ist, der Indicativ steht im Nachsatze, wenn nichts de- 

stoweuiger die Folge gewiss ist. Es ist falsch, dass der' 

Indicativ im Vordersätze allemal stehe , wenn wir dessen 

Verbindung mit dem Nachsatze als wahr und gewiss an¬ 

deuten wollen. Der Indicativ steht mit av im Nachsatze, 

(wo im Vordersätze s't mit dem Indicat. Praeter, gebraucht 

ist) wenn die folge desselben aus dem Vordersätze nicht 

gewiss ist, weil etwas angenommen wird, wa9 nicht 

wirklich geschehen, wie in den Worten des Flato, st 

vjcav avhgtg ayaSot, ovu av vors raZra zizacyjyv der Sinn 

liegt: non tuKssent liaec, si viri fortes fuissent; atqui 

non eranl viti fottes, ergo rem tulerunt. Bisweilen wird 

der Vordersatz nichts ausgedi ückt, sondern muss ans dem 

Sinn ei uirt werden. So wild Eßavkifxvjv <xv, vfSeAcv av, 

aus einer Weglassung der protasis erklärt. Dei Optativ 

steht mit av im Nachsatz nach vorausgehendem Indicativ 

mit Et im Vordeisatze, wenn dieser etwas andeutet, Vi n 

dem es ungewiss ist, ob es mit oder ohne Bedingu' g 

gelte, «folgen werd« oder nicht, das aber doch möglich 
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'-ist, jener etwas als gesellt aufatellt, daher auch seine 

’JvoJge nur hypothetisch ist, und 'Sv beygc'fügt werden 

,muss» wie jllom. II. 2, ßo. sl wird mit^ dem Opt. im 

Vordersätze und der Opt. mit «v im Nachsatze gebraucht, 

wenn beyde Sätze etwas Gedachtes ausdrücken. Biswei¬ 

len .Wird in diesem Falle der Vordersatz weggelassen ; 

bisweilen ist er auch zu ergänzen, wenn etwas fragwei¬ 

se ausgedrückt wird; und noch ander* Stellen und Re¬ 

densarten, wie oun i/'W tig Sv ysvci/xijv, versucht Hr. D. 

durch die Annahme, dass der Vordersatz weggelassen sey 

zu erklären, und den Unterschied ähnlicher Redensarten 

wo der Conjunctiv gebraucht ist, zu zeigen. Auf e«v 

oder sl kh folgt der Conjunctiv im Vordersätze, der Opta¬ 

tiv mit Sv oder v.e im Nachsatz , wenn jener bedingt ist, 

und etwas ausdrückt , dessen Erfolg abhängig ist, 

dieser etwas nur Gedachtes ausdrückt. Noch handelt Ilr. 

D. 'S. 57 ff. vom Gebrauch des Conjunctivs mit «v im 

Nachsatz bey Homer. Er glaubt nicht, dass dieser Con¬ 

junctiv durch eine Ellipse zu erklären sey, sondern dass 

die alten Griechen, wie die Lateiner, bisweilen den Con¬ 

junctiv statt des Opt. gebraucht haben. Nur drücke der 

Conjunctiv die Sache etwas bestimmter und gewisser aus; 

daher er auch öfters mit dem Fut. Indic. zusammengesetzt 

wird. Dass auch in dieser-Redensart bisweilen der Vor¬ 

dersatz weggelassen sey, wild aus einigen Stellender Ilia- 

de erwiesen. Ueberhaupt aber kann der Vordersatz nur 

fehlen, wenn im Nachsatz Sv oder na steht, nicht aber 

wenn im Nachsatz der Indic. gesetzt ist. Dass auch der 

Vordersatz ohne Nachsatz stehen könne, wird ebenfalls er¬ 

innert. Auf andere Fälle, wo der Vordersatz mit andern 

Partikeln, mit den relativis et«, anfängt, konnte sich der 

Verf. hier nicht einlassen. Wo übrigens andere glaubsn, 

der Indicativ mit Sv drücke eine Wiederholung dersel¬ 

ben Sache aus, glaubt der Verf. vielmehr einen Nachsatz 

ohne Vordersatz anzutreffen. 

Man wird aus dieser Darstellung der philosophisch- 

grammatischen Bemerkungen des Hin. Verf. leicht abneh- 

nien, was neu oder von andern sclion erinnert worden 

ist, was mehrerer Bestätigung .oder einer neuen Prüfung 

bedarf, was haltbar oder-nur angenommen ist, und gern 

diese Bemerkungen von Hrn. Verf. fortgesetzt lesen, wo¬ 

zu er Floffnung macht. 

Einladung zu der am 5. OcMgoß zu haltenden öffentlichen 

Prüfung in der B-atzeburgsclien Domschule. Vorauf 

geht eine Abhandlung über die Folge der Tenvporum, 

als Fortsetzung des vorjährigen Bey träges. Angehängt 

ist der Lectior.splan für die höhere Classe der Dom- 

scliule. Ratzeburg mitGläsers Schriften j8°8> 34 S. 8« 

(vom Hrn, Reet. Dietz) 

Im 59. St. des vorigen Jahrg. S. 615 ff. ist der An¬ 

fall dieser schätzbaren lAbhandlung angezeigt, und ihre 
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besondere Beziehung auf die Brödersche Sprachlehre be¬ 

merkt worden. Auch hier geht der einsichtsvolle Hr, 

erf, von der im 62 4- §• des Brödcrschen Werks aufgestellten 

und in der Folge zum fheil zurückgenommenen Regel aus vom 

Gebrauch des Gonj. in Sätzen die mit einander verbunden sind, 

die von einigen andern nicht richtiger gefasst worden sey. 

Nach Aufstellung einiger Beyspiele, welche die .Regel besser 

begründen können, fasst er diese so: die römischen 

Schriftsteller gebrauchen in Sätzen, die wegen ihrer Ver¬ 

bindung den Conjunctiv erfordern, dasjenige Tempus, 

welches sie im Indic. wählen müsten um den nemlichen Ge¬ 

danken auszudrücken. Wenn Fragen der vergangenen 

Zeit auf ihren eigentlichen Ausdruck zurückgeführt wer¬ 

den sollen, so kann diess entweder geschehen so wie die 

Person sie ausdrücken muste, oder von dem Moment der 

Erzählung aus. Die Römer haben die Tempora des Con¬ 

junctivs nicht nach dem Zeitpunct der eingeführten Per¬ 

sonen und Begebenheiten, sondern nach dem Moment des 

auf jenen zurückschauenden Schriftstellers gewählt. Da- 

der sagt Cic. p. L. Manil. c. 10. multa verba fecisse vi- 

deor, quare hoc bellum esset grave etc. nicht, sit. Dass 

die Historiker, wo sie durch das .Präsens erzählen, in 

Zwischensätzen das Imperfectum brauchen, streitet nicht 

mit der gemachten Bemerkung. Gehören diese Sätze in 

die vergangene Zeit, so versetzt der Schriftsteller sich 

und die Leser in den Zeitpunct der Begebenheit lind 

hört gleichsam auf zu erzählen. Das Verhältnis des Mo¬ 

ments der Erzählung zum Moment der Begebenheit be¬ 

stimmt* die Wahl des Tempus in dem abhängigen Satze« 

Die von der Art, wie Geschichtschreiber den Inhalt ihrer 

Fieden erzählen, herzunshmende Einwendung kann nur 

die Unvollständigkeit nicht die Unrichtigkeit der angege¬ 

benen Theorie darthun. Der redend Eingeführte wird, 

wenn auch der Inhalt seiner Bede nur im relativen Style 

erzählt wird als gegenwärtig gedacht und dargestellt und 

also die vergegenwärtigende Erzählungsart gebraucht, aber 

auch sie mit der historischen gemischt. Nach dem Fut. 

muste in relativen Sätzen das Präs. Conj. stehen, weil di« 

Römer .den Cotfj. Fut. nicht haben, und das periphr.Fut. seine 

Stelle nicht vertreten konnte. Der Conjunctiv und dessen 

Tempora haben aber auch ihre eignen Bedeutungen und 

auch darauf muss man sehen um über ihren Gebrauch in 

relauiven Sätzen richtig zu urtheilen. Der Conjunctiv ist 

aacli Optativ; er drückt nicht nur den Wunsch, sondern 

auch Absichten und Zwecke aus. Wo der Conjunctiv di« 

(häufig nicht beabsichtigte) Folge ausdrückr, lässt sich sein 

Gebrauch seiner temporum leicht aus der obigen allgemei¬ 

nen Regel bestimmen. Auf die hin und wieder vorkom¬ 

menden Abweichungen (die jedoch, wenn man auf die 

Natur des ausgedrückten Gedankens sieht, kaum Abwei¬ 

chungen sind) nimmt Hr. D. Rücksicht. Dass die Rö¬ 

mer einen von der Wirklichkeit verschiedsnen Zustand 

durch das Imperf. ausdrückten, leitet Hr. D. aus dem 

Griechischen ab, macht bey dieser Gelegenheit auch über 

den zweyten griechischen Aorist und dessen Entstehung, 

so wie über den französischen Sprachgebrauch treffend« 

Bemerkungen, die, wie die ganze Untersuchung, die Auf¬ 

merksamkeit aller Grammatiker verdienen. 
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49. Stück, den 24. April 1809. 

STAATS tVIR TH SC HA F T. 

System der fVirthschaftslehre. Ein Versuch zu 

endlicher Berichtigung der bisherigen Kameral- 

Systeme von D. F. Seeg er, öffentlichem Professor 

der Staatewirthschaft und Statistik auf der hohen Schule 

zu Heidelberg. Dritte Auflage. Karlsruhe, in 

Maklots Hofbucbhandl. 1807. 68 S. 4* (15 gr) 

Ein System ist die vor un6 liegende Schrift 

nicht; denn unter System verstellen wir ein völlig 
ausgebautes und in allen seinen Thrilen vollende¬ 
tes Gebäude. Was der Verf. hier System nennt, 
ist blos ein — noch dazu — sehr kurzer RntwurJ 

eines Systems, und zwar nur in seinen äussersten 
Umrissen. Der Titel Jßntivurj eines vollständi¬ 

gen Systems der Karner alwjssenschaj teil, den diese 
Schrift in den beyden ersten Auflagen 1805 und 
lßoö führte, war in dieser Beziehung allerdings 
weit passender; und wir können überhaupt kei¬ 
nen befriedigenden Grund auifinden, warum ihn 
der Verfasser mit dem hier angegebenen vertauscht 
hat. Selbst die Umänderung des Ausdrucks Karne- 

ralwisseuschaj ten in IVirthschaj ts lehre will uns 
nicht gefallen. Der Ausdruck Kameralwissenschaf- 

ten deutet zwar die Gegenstände, ■welche man ge¬ 
wöhnlich darunter begreift, nur entfernt an, und 
nur. in einer mehr zufälligen und willkührlicken, 
als in einer nothwendigen und natürlichen Bezie¬ 
hung. Aber der Sprachgebrauch hat ihn nun ein¬ 
mal adoptirt, und ihm einen ziemlich bestimmten 
Sinn uutergelegt; und da wo diess der Fall ist, 
ist es immer rathsamer die einmal übliche Bezeich¬ 
nung beyzubehulten, als eine neue an deren Stelle 
zu setzen, die vielleicht eben so wenig ganz rich¬ 
tig ist. Der Ausdruck Karneralwissenschaften be¬ 
zieht sich aut die bisher in unsern deutschen Staa- 
t n übliche Form der Organisation der Staatsver¬ 
waltung; aut den Umfang des Geschäftskreise«, der 
hier dt 11 Departements zugetheilt war, die wir 

Ajiveytcr Hund. 

Kammern nennm. Und ein System der Kameral 
Wissenschaften soll den Staatsdiener, der bey die-' 
sen Verwaltungsbehörden angestellt ist, mit den 
Wissenschaftlichen Grundsätzen bekannt maclun, 
durch deren Anwendung die gute und zweckmäs¬ 
sige Verwaltung der Geschälte bedingt ist, welche 
man diesen Behörden übertragen hat. Wenn 'aber 
ein solches System diess leistet, so ist es allerdings 
sehr brauchbar , Wenn cs auch sonst in wissen¬ 
schaftlicher Beziehung den Bedingungen eines wis¬ 
senschaftlichen Systems nicht ganz entspricht. IV]it 
dein Umfang des Geschäitskreisses unserer Kammern 
bat sich auch der Umtang des Gebietes der Kame¬ 
ra! Wissenschaften erweitert. Die Kammern sind 
nicht mehr, was sie ursprünglich waren, es sind 
ihnen neue Geschäfte zugetheilt worden, ganz he¬ 
terogen mit den ihnen ursprünglich zugetheihen, 
und bey dieser Heterogeneität der Geschäfte konnte 
auch das System der Wissenschaften keine Einheit 
erhalten. Indessen mag auch diese Einheit keines- 
weges so nöthig scyn, als man vielleicht bey dem 
ersten Anblicke glauben möchte. Genug, Wenn 
nur Einheit in den Systemen der individuellen 
Wissenschatten herrscht, Welche der bey diesen 
Departements angestellte Staatsdiener studiren muss, 
wenn er im Stande seyn soll, die ihm obliegenden 
Pflichten zu erfüllen. 

Das System, das der Verfasser hier aufstellt, 
tmt auf der einen Seite der Vorwurf, dass es bey 
weitem mehr enthält, als innerhalb des Kreises 
der Beschäftigung der Kameralbehörden gewöhn¬ 
lich zu hegen pflegt. Auf der andern Seite aber 
kann es dem Tadel nicht entgehen, dass es den 
Kreis der wissenschaftlichen Gegenstände, auf de- 
ien Studium sich der Kameralist verbreiten muss, 
hie und da zu enge zieht. Der Verfasser mag 
zwar ganz recht haben , dass die Tendenz der 
Wirthschaftslehre sey : „ zu zeigen , wie der 

Mensch seine (materiellen) Bedürfnisse, auf die 

zweckmäßigste Art befriedigen könne. Aber die 
Kameralistik ist nicht die Wissenschaft des fVirth- 

[4ö] 
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schajtens überhaupt, nicht die Lehre von der Be¬ 

friedigung unserer Bedürfnisse überhaupt — wofür 
si«' der Verfasser (S. 9) erklärt; sondern der Kam«- 
ralist hat es in wirtschaftlicher Beziehung blos 
mit der Befriedigung der Staatsbedürfnisse zu thun. 
Alles übrige Wirtschaften liegt ausserhalb Beiner 
Sphäre^ er hat es nur etwa in so fern zu achten, 
als er bey seinem Wirtschaften immer vorzüglich 
darauf zu sehen liat, dass seine Wirtschaft nicht 
mit der Tendenz der Wirthschaft der einzelnen 
Staatsglieder in Widerstreit gerät. Von den zwey 
Subjecten, welche Bedürfnisse haben, den Bürgern 

und der Regierung, hat es der Kameralist blot mit 
dem Letztem zu thun. So nötig es auch seyn 
mag, dass er ein guter Hausipirth sey, damit er 
nicht etwa den Geist der Verschwendung, der in 
seinem Hause herrscht, auch auf die Verwaltung 
der öffentlichen Fonds übertrage, so unnötig ist es, 
in das Gebiete der Kameralistik auch die Haus- 
wirthschaftslehre aufzunehmen, die ihr durchaus 
nicht angehört. Die Geiverbslehre, welche einen 
so wichtigen Theil der Hauswirtlischaftslehre bil¬ 
det, Hegt ganz ausserhalb dem Kreisse der eigent¬ 
lichen Kameralwissenschaften. 'Kur da, wo etwa 
der Staat Gewerbe treibt, kann es seinen Die¬ 
nern vom Kameraldepartement notwendig seyn, 
das Studium dieser besondern Zweige des Gewerbs- 
betriebs in den Kreis ihrer wissenschaftlichen 
Bildung für ihren Zweig des öffentlichen Dienstes 
mit aufzunehmen. Allein nach diesen Zufälligkei¬ 
ten lässt sich doch wohl der Umfang einer Wissen¬ 
schaft nicht bestimmen. Jenes sind Nebendinge, 
deren Studium individuelle Verhältnisse nötig ma¬ 
chen, so wie etwa ein Fabricant der neben seinen 
Fabrikgeschäften auch Landwirtschaft treibt, mit 
den. Principien dieser Wissenschaft bekannt seyn 
muss, wenn er diess Nebengewerbe mit Vorteil 
betreiben will. Als Staatswirt betrachtet, braucht 
sich der Kameralist nicht damit zu befassen; we¬ 
nigstens nicht als Staatswirth überhaupt und im 
allgemeinen Sinne. 

Wären übrigens unsere Kameralbehörden bloss 
eigentliche Staatswirtffschafiliche Departements ; 
hätte man ihnen nicht ausser der Sorge für die 
Befriedigung der Staatsbedürfnisse auch meist noch 
andre Zweige der öffentlichen Verwaltung , und 
insbesondere die Verwaltung des PuZfzeydepartcments 
zugeteilt, so möchte das Studium der Kamerali¬ 
sten mit dem Studium der Staatswirthsckajislekre 

für absolvirt zu achten seyn. Aber eben weil sich 
jene Departements auch noch ausserdem mit der 
Polizey zu beschäftigen haben, hat man auch das 
Studium der Polizey Wissenschaft zu einem Zweige 
der Kameralwissenschaften gemacht, und nicht ganz 
mit Unrecht. Jedoch wäre es durchaus falsch, 
wenn man um deswillen die Polizey als einen 
Zweig der Staatswirthschaft befrachten, und beyde 
zusammen in ein System zwängen wollte. Die 

Polizey und die Staatswirthschaft sind zwey ganz 
verschiedene Zweige der Staatewissenschaften, von. 
welchen jede ihr eigenes ganz abgesondertes Ge¬ 
biete hat. So wenig der Schuster ein Schneider zu 
seyn braucht, weil beyde Kleidungsstücke verfer¬ 
tigen, so wenig braucht der Staatswirth ein Ein¬ 
geweihter in das Studium der Polizey zu seyn, 
weil beyde für den Staat und seine Zwecke ar¬ 
beiten. Der Verfasser glaubt zwar die Polizey um 
deswillen mit in das Gebiete der .Wirthschaftslehre 
ziehen zu können, weil sie durch kluge Einwir¬ 
kung der Regierung auf das Nationalvermögen für 
die Herschaffung der Befriedigungsmittel der mensch¬ 
lichen Bedürfnisse wirksam sey. Aber man sieht 
ohne unser Erinnern den Zwang, der in dieser 
Ableitung vorherrscht. Aus demselben Grunde, aus 
dem der Verfasser die Polizey mit in das Gebiete 
der Wirthschaftslehre gezogen hat, kann man eben 
so gut auch die Gesetzgebung und die richterliche 
und executive Gewalt mit in ihr Gebiete ziehen; 
denn was liegt in ihrem Schutze des Eigenthums 
und seiner Benutzung anders, als eine Sorge für 
das Daseyn der nöthigen Befriedigungsmittel mensch¬ 
licher Bedürfnisse? Der Unterschied zwischen der 
Wirthschaftslehre und der Polizey liegt in der ver¬ 
schiedenen Tendenz der Wirtli6chaft und der Po¬ 
lizey. Die Wirthschaft sucht uiimitteibar_ Güter 
zu schaffen; die Thätigkeit der Polizey bezweckt 
diess nur mittelbar. Daher schaft jene aber auch 
wirklich Güter, diese aber schaft dergleichen nie; 
ihre ganze Wirksamkeit beschränkt sich blos dar¬ 
auf, dahin zu arbeiten, dass die Wirthschaft et¬ 
was schaffen kann, und etwas schaffen möge; sie 
will die Güterschaffung nur möglich machen, die 
Wirklichmachung überlässt sie der Wirthschaft. 
Die Wirthschaftslehre gehört zu den Naturwissen¬ 
schaften ; die Polizey Wissenschaft zu den morali¬ 
schen, und nur der Umstand, dass unsern meisten 
Kammerkollegien neben der Verwaltung der öffentl. 
Fonds auch die Verwaltung der Polizey mit über¬ 
tragen ist, lässt es rechtfertigen, und macht es be¬ 
greiflich, wie man beyde, die Wirthschaftslehre 
und die Polizey Wissenschaft, als Zweige eines Gan¬ 
zen betrachten und behandeln könnte, ungeachtet 
beyde durchaus nichts mit einander gemein haben, 
weder Zweck noch Mittel. Es ist wirklich son¬ 
derbar, wie man von einem Kameralisten alles das 
fordern kann, was man nach unsern gewöhnlichen 
Lehrbüchern der Kameralwiseenschaftej» von ihm 
fordern zu können, sich bewögen finden möchte. 
Er hat wahrlich schon genug zu thun, wenn er 
lernen will, wie sich die 5taaf,fbedür£ni68e am 
zweckmässigcten und leichtesten befriedigen lassen, 
und wie die Polizey für die Erhöhung des allge¬ 
meinen Wohlstandes wirksam seyn kann. Und 
wenil er diese weise, so kann inan ihm sehr wohl 
verzeihen, wenn er nicht weiss, wie er Eichen 
und'Buchen ziehen, oder wie er Leder und Tücher 
bereiten soll;. — was ihm alles gelehrt werden 
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soll, wiewohl meist nur in spem futnrae oblivio- 
nis. Mag auch mancher Technolog, oiler Forst¬ 
mann, oder Agronom, oder Kaufmann mit in den 
Kammern sitzen; dahin gehören sie nicht. Der 
Staat ist seiner Bestimmung nach weder ein Ge- 
werksmann , noch ein Landwirth, noch ein Forst- 
cultivateur, uoch ein Händler, und treibt er solche 
Gewerbe-, so bedarf er zu ihrer Leitung eigene 
Departements und eigene Diener, welche nur in 
so fern in Verbindung mit der Kammer zu setzen 
sind, als sie das Einkommen aus ihren Gewerben 
in die öffentlichen Fonds zu liefern haben, welche 
jene verwalten. Selbst die Polizey wünschten wir 
aus dem Kreise der Kameralgesclfäfte geschieden 
zu sehen, um ihr alle Veranlassung zu nehmen, 
durch ihre Combination mit der Staatswirtlischait 
ihren eigentümlichen Zwecken eine Tendenz un¬ 
terzuschieben, die gewöhnlich mit jenen Zwecken 

im auffallendsten Gontraste steht. 

M A THE M J T I K, 

Bestimmung der Blaasse und Gewichte des Fürsten¬ 

thums Regensburg ^ von Placidus Heinrich, 

Professor d*r Physik und Mathematik, Kapitulant des 

fürstl. Stiftes St. Emmeran. Regensburg, bey Au¬ 

gustin. 1808. 175 S. 8* 

Der Verfasser theilt diese belehrende Schrift in 
vier Abschnitte, welchen am Ende als Anhang einige 
Tabellen beygefiigt werden, und legt bey seinen Un¬ 
tersuchungen den alten Pariser Fuss und das Cöllni- 
sche Mark-Gewicht zu Grunde als Vergleichsnormen, 
weil sie unstreitig die gewissesten und bey uns in 
Deutschland am meisten verbreiteten Maasse sind. 
Das Längenmaass., dessen er sich bediente, war eine 
halbe Toiee, welche Lenoir auf eine eiserne Regel 
getragen, und Bouvard nachher geprüft hatte. S. 3 
und die Cöllnische Mark, welche er gebrauchte, 
war das an den Miinzprobationstagen von 1760 und 
1761 zu Augsburg geprüfte und mitgetheilte Exem¬ 
plar. Der Verfasser erinnert diess ausdrücklich S. 5* 
weil die Göllnische Mark nicht aller Orten gleich 

ist, wie sich unten zeigen wird. 

Wie sorgfältig der Verf. zu Werke gegangen ist, 
kann man sich am besten aus dem ersten Abschnitte 
überzeugen, wo die VVerzeuge, die Vorsichtsregeln 
und die Veriahrungsart seiner gegenwärtigen Unter¬ 
suchungen angegeben werden. Hier beschreibt er 
unter andern 8. y sein Eichrnaass, welches um der 
Genauigkeit willen nicht aus dem Ganzen bestand, 
sondern aus einem messingnen Cylinder, und einer 
abgeschliffenen Platte, auf welche der Cylinder ge¬ 
stellt wurde. S. 13, nachdem die Unvollkommenheit 
der Waagen gerügt worden, bemerkt der Verfasser, 

dass er sich auf z>vey Waagen eingeschränkt habe, 

S t ü c k. 

weil die Fehler mit der Zahl der Instrumente ver¬ 
mehrt würden. ,,So, fügt er S. 14 hinzu., macht 
es auch der Astronom. Die beste Sternwarte wird 
zuletzt nur mehr (noch) zvvey oder drey Messinstru¬ 
mente haben und doch .alles leisten, “ Das Pfund 
des Regensburger Kram - Gewichtes suchte der Verf. 
durch Theilung des halben Centners, und gesteht 
dabey S. 16, dass er für dasselbe nicht allemal bis 
auf 1 und 2 Richtpfennige denselben Werth erhal¬ 
ten, sondern der Wahrheit sieh durch Hülfe arith¬ 
metischer Mittel genähert habe. ^Recensent hofft, 
dass ein solches Gestandniss, anstatt die Arbeit des 
Verfs. herabzusetzen, vielmehr volles Zutrauen zu 
derselben einllössen müsse, weil der Sachkundige 
weiss, dass die Genauigfteit, über gewisse Gren¬ 
zen hinausgetrieben, den soliden Messkunstler nicht 
zieme, und nur ein trügliches Blendwerk sey* Die 
Temperatur, bey welcher in Frankreich dergleichen 
Versuche angestellt wurden , setzten die dortigen 
Mathematiker auf den Gefrierpunct, und für da« 
Gewicht der Körper nehmen sie den Druck an., 
den sie im luftleeren Raume auaiiben. Der Verf. 
wählte aber zur Temperatur den i4ten bis i5ten 
Grad der Reaumiirsthen Scale über dem Gefri?r- 
puncte, und in solchen Fällen, wo bey Gewichten 
die Dichte der Luft in Betrachtung kam, nahm er 
den mittleren Barometer-Stand von 27 Pariser Zol¬ 
len an. Die Gründe des Verfassers fallen in die 
Augen, doch werden sie S. 17 angeführt. S. 24 fg. 
wird von der Bestimmung des Inhalt« der Hohl- 
maasse gehandelt, und wenn die Hohlmaasse cylin- 
drisch, prismatisch oder conisch sind, überhaupt 
von einem leicht ausmessbaren geometrischen Kör¬ 
per nicht gar zu sehr abweichen, gibt der Verf. 
dem Gebrauche des Maasstabes den Vorzug vor der 
Bestimmung des Inhaltes durch Eichmaassc, und 
Abwägung, weil das Füllen der Eiehmaasse so 
trügiieh ist, und die beste Waage, wenn sie etwas 
belastet ist , kleine Unterschiede des Gewichtes 
nicht angibt. 

Der zweyte Abschnitt, S. 32 enthält die Be¬ 
schreibung der Regensburger Mnttermaasse, welche 
den Maass- und Gewiclitsbestimraungen zur Richt¬ 
schnur dienten, und wird vomRecensent ganz über¬ 
gangen, zumal, da die neuesten Ereignisse besor¬ 
gen lassen , dass manches von. ihnen vernichtet 
worden. 

Der dritte Abschnitt, S. 65 mit der Ueberschrift: 
Resultate meiner Untersuchungen oder Bestimmung 
der hiesigen Maasse und Gewichte, nebst ihren 
Verhältnissen zu den königlich Baierschen gestattet 
seiner Natur nach keinen Auszug. 

Aus dem vierten Abschnitte . S. 123. Vermischte 
Gedanken und Bemerkungen, hebt Recensent einiges 
zur Probe aus. Der Verfasser glaubt S. 124 unsre 
heutigen Fussmaasse seyen bloss Abweichungen de« 
Römischen, und seine Gründe scheinen triftig za 
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seyn. S. 144 findet man , dass die Cöllniscbe Mark 
4405,00 Grane des französischen Markgewichtes 
wiegt, aber nicht aller Orten richtige Exemplare 
dieser Mark vorhanden sind. So wiegt in Danzig 
und Dresden das dortige Exemplar nur 4395*5° oder 
7-| Gran zu wenig. Wie wenig die altern und 
neuern Vergleichstafeln zuverlässig sind, beweist 
der Verfasser S. 150, wo er ausdrücklich sagt: 
Tillet habe ein zu schweres und Clausberg ein zu 
leichtes Regensburger Pfund von Regensburg aus 

erhalten, indem nach S. 141 jenes c6 holländische 
As zu schwer, dieses nach S. 150, i2ii As zu 
leicht war. Dieses Factum wäre allein hinrei¬ 
chend, den gewissenhaften Messkünstler von einer 
Arbeit abzuschrecken, welcher der Verfasser mit 
so vieler Ueberlegung und Ausdauer seine Zeit 
widmete. Liest man aber die vorhergehenden Sei¬ 
ten und S. 162 die Aeusserung des Verfassers, so 
schwindet beynahe alle Hoffnung, dass man je zur 
Gewissheit über das Verhältniss so vieler gangbaren 
Maasse und Gewichte kommen werde. 

PREDIG TEN. 

Predigten im Sturme der Zeit gehalten von M. 

Lebrecht Siegmund Jaspis, Pfarrer in Pobles bey 

Lützen. Leipzig, bey Märker. iQo8. 8« 115 S. 

Der Herr Verfasser lebt in einer Gemeinde, 
welche bey dem Ausbruche des erschütternden 
Kampfes im Jahre 1806 den Drangsalen und Be¬ 
schwerden, welche damals in dem Umkreise meh¬ 
rerer Meilen fast alle übrige Dorfschaften trafen, 
ebenfalls mehrere Tage hindurch sehr nahe war, 
und ihnen dennoch glücklich entging. Er fühlte 
sich dadurch natürlich veranlasst, in mehreren der 
öffentlichen Vorträge, welche er theils in diesem, 
theils im folgenden Jahre hielt , auf jene merk¬ 
würdigen Umstände und Fügungen, welche seine 
Gemeinde erfahren hatte , ganz besonders Rück¬ 
sicht zu nehmen. Damit ein wohlthätig-erheben¬ 
des und ermunterndes Andenken an jene Tage der 
nahen und drohenden Gefahr bey seinen Zuhörern 
immer unterhalten werde, entschloss er sich, die 
gegenwärtige Sammlung von acht Predigten, dem 
Wunsche mehrerer Mitglieder seiner Gemeinde ge¬ 
mäss, dem Druck zu übergeben. Recensent zwei¬ 
felt auch keinen Augenblick daran, dass die Lectüre 
dieser Kanzelvorträge nicht bloss den Zuhörern 
des Verfassers sehr willkommen seyn, sondern auch 
dem Publicum überhaupt einen schätzbaren Beweis 
von seiner Thatigkeit und seinen Rednertalenten 
geben werde. Schon die Themata der meisten 
dieser Predigten interessiren und erregen die Auf¬ 
merksamkeit durch ihre Wahl. Wir zeichnen in 
dieser Hinsicht folgende aus : das Erndtefest als 

'in. Vaterlandsfat betrachtet (Erndtcpredigt am 

77ö 

siebenzehnten Sonntage nach Trinitatis 1806 über 

85* 10 14-)‘ Hie ivohlthätig das Andenken 
an die lachende I ergangenheit bey einer traurigen 

Gegenwart sey (am zweyten Advent über das Evan¬ 
gelium). Betrachtungen über den Wunsch zu ster¬ 

ben (am Festtage Mariä Reinigung 1307 über das 
Evangelium). Welchen wohlthätigen Einjluss für 
(richtiger: auf) Geist und Herz der gesellige Um¬ 

gang jetzt habe (am zweyten Sonntage nach Epi¬ 
phanias über das Evangelium). Die Wichtigkeit 

des Gedankens: ivas ich heule freudig erudtc, habe 

ich vor dem Jahre mit Thränen gesäet (am Erndte¬ 
fest den siebenzehnten Sonntag nach Trinitatis 
x8°7 über Ps. 12G, 5*) Die Ausführung empfiehlt 
sich im Ganzen durch eine gewisse Gewandheit in 
der Anwendung der religiösen und moralischen 
Wahrheiten , mit denen sich diese Vorträge be¬ 
schäftigen, sowohl auf den Geist und die Begeben¬ 
heiten der Zeit überhaupt, als auf die besondern 
Erfahrungen, welche die Zuhörer des Verfassers zu 
machen Gelegenheit gehabt hatten ; durch einen 
psychologischen Sinn, der den Verfasser nicht sel¬ 
ten auf Ansichten und Bemerkungen führt, die 
sich über den Ideenkreis gewöhnlicher und alltäg¬ 
licher Predigten erheben; durch die Wahl zweck¬ 
mässiger Beyspiele und eindringender Stellen der 
Schrift; durch einen blühenden Styl und Rhythmus 
im Periodenbau. Da der Herr Verf. selbst in der 
Vorrede sehr bescheiden erklärt, dass ihm jeder 
gegebene Wink über das, was seinen Predigten 
noch fehlen dürfte, willkommen seyn wird; so 
hält sich Recensent um so mehr verpflichtet, ihn 
auf einige Puncte aufmerksam zu machen. Zuvör¬ 
derst wünschten wir, dass der Verfasser auf die 
Vollständigkeit -und logische Vollkommenheit der 
Ausführung überall denselben Fleiss gewendet hätte, 
durch welchen 6ich einige dieser Predigten (be¬ 
sonders die sechste) vortheilhaft auszeichnen. Dass 
diess nicht überall geschehen ist, wird dem auf¬ 
merksam prüfenden Leser besonders in der ersten 

Predigt fühlbar, wo das Erndtefest als ein Vater¬ 
landsfest betrachtet, und zuerst die Frage: in wie 
fern das Erndtefest ein Vaterlandsfest genannt wer¬ 
den könne? beantwortet, zweytens dargethan wer¬ 
den soll: wozu uns diese hohe Ansicht des Erndte- 
festes verbindet ? Indem min der Verfasser die 
Hauptideen de6 ersten Theils (S. 4) so anordnet: 
»Wenn wir beweisen können, dass die Erndte 
schon die Anhänglichkeit au den vaterländischen 

Boden, an die vaterländische Verfassung, und 60- 
dann den Gemeingeist belebt, ist meine Ansicht 
von urnerm Erndtefest wohl richtig,“ hat er of¬ 
fenbar die Aufgabe des ersten Theils nicht be¬ 
stimmt und vollständig genug gefasst und aufge¬ 
löst. Denn durch die Entwickelung der angegebe¬ 
nen drey Puncte wird ja das Erndtefest bloss in 
Hinsicht dessen, was aus dem Anblicke der geseg¬ 
neten, dem Vaterlande zu Theil gewordenen Erndte 
als Ermunterung und Verpflichtung felgt, als Vä- 
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terlandsfest dargestellt. Auf diese Art unterschei¬ 
den sich auch die Hauptideen des ersten Theils 
nicht scharf und bestimmt genug von dem, was 
im zweyten Theile gesagt wird. Indem der Ver¬ 
fasser im erstem Theile zeigt, das Erndtefest be¬ 
lebe den Gemeingeist, führt er eigentlich mit an¬ 
dern Worten ganz denselben Gedanken aus, wel¬ 
chen der zweyte subpars des Zweyten Theils ent¬ 
hält ,,die Liebe zum Vaterlande wird durch jene 
Verstellung des Erndtefestes in uns erweckt.“ 
Unverkennbar ist er auch im zweyten Theile dem 
Hauptgedanken seines Vortrags nicht ganz treu ge¬ 
bliehe)! . wenn er hier aus der Darstellung des 
Erndtefestes als eines Vaterlandsfestes die allgemeine 

Pflicht des Dankes gegen Gott ableitete ; denn 
diese Ansicht ist offenbar zu allgemein, und man 
braucht das Erndtefest nicht gerade als Vaterlands¬ 
fest zu feyern, um sich zum Danke gegen Gott 
ermuntert zu fühlen. Recensent würde vielmehr 
die Hauptpuncte der ganzen Predigt so geordnet 
haben: das Erndtefest ist ein Vaterlandsfest, denn 
1) wir freuen uns mit dankbarer Rührung der 
göttlichen Segnungen, welche das Vaterland em¬ 
pfangen hat; 2) wir überlassen uns frohen Hoff¬ 
nungen für das Vaterland ; 3) wir fühlen unsre 
Liebe und Anhänglichkeit an das Vaterland befe¬ 
stigt; 4) wir sehen uns zur Erfüllung der Pflich¬ 
ten, die wir dem Vaterlande schuldig sind, auf 
das kräftigste ermuntert, ln der zweyten Predigt: 
TPorte des Trostes an meine bckiinmmerte Christus¬ 

gemeinde wird der erste Theil: Gott ist eben so 

liebreich als gerecht, ebenfalls durch die Ausfüh¬ 
rung selbst nicht erschöpft, da der Verfasser seine 
Zuhörer zwar auf erhebende Ansichten von der 
Liebe , Macht, Wahrhaftigkeit Gottes verweist, 
aber den Gedanken: Gott ist gerecht, ganz unbe¬ 
rührt lässt. In der dritten Predigt: die ernsthaf- 

ten Ueberlegungen, welche der Christ in ruhigem 

Abschnitten bedenklicher Zeitumstände anstellt, wer¬ 
den die Hauptpuncte so geordnet: es ist einmal 
der B.ath Gottes, zweytens unser Verhalten, drit¬ 
tens der Gang des Schicksals, den wir ins Auge 
fassen wollen. Man bemerkt leicht, wenn man 
die Ausführung selbst genauer prüft, wie wenig 
«ich das, was der Verfasser über den Gang des 
Schicksals sagt, dem Wesen der Sache nach vom 
erstem Theile unterscheidet. Sehr schön werden 
im ersten Theile der sechsten Predigt die Quellen, 
aus denen der Wunsch zu sterben entspringt, so 
geordnet und charakterisirt : wir finden, dass je¬ 
ner Wunsch, als Folge unordentlicher Neigungen, 
strafbar, al6 Folge drückender Leiden verzeihlich, 

als Folge hohen Alters erlaubt, aber als Folge des 
Strebene nach Vollendung, edel ist. Recensent ver¬ 
misste hier in Hinsicht dar Vollständigkeit weiter 
nichts als eine Erinnerung an die traurigen Fälle, 
in denen der Wunsch zu sterben durch ein böses 

Gewissen veranlasst wird. .— Eine andere Frage, 
welche sich uns bey der Lectüre dieser Vorträge 
aufdrang, war diese: ob wohl der Verfasser über¬ 
all die Forderungen gehörig im Auge behalten hat, 
welche namenllich an einen Landprediger mit Recht 
in Ansehung der Popularität gethan werden? Er 
suclit sich zwar selbst in der Voirede S. II. gegen 
diesen Tadel im Voraus zu rechtfertigen, indem 
er sich darauf beruft, dass der Prediger sein Pu¬ 
blicum an gewisse dem erstem Anschein nach unr 
verständliche Ausdrücke gar wohl allmälig gewöh¬ 
nen könne, besonders wenn er sie zu einer an¬ 
dern Zeit ausführlich zu erklären versuche. Auch 
leugnen wir nicht, dass es dem Verfasser an vie¬ 
len einzelnen Stellen recht wohl gelungen sey, 
sich in den Gesichtskreis seiner Zuhörer zu ver¬ 
setzen. Allein im Ganzen eignet sich die Sprache 
seiner Predigten mehr für die höhern und gebil¬ 
deteren Stände einer Stadt; und mehrere einzelne 
Erörterungen und Ermahnungen (z. B. die S. 43. 
44 erläuterte und erwiesene Bemerkung: dass cs 
in unsern Tagen vor lauter Lesen kein Selbstden¬ 
ken gebe, und S. 74 die Erinnerung an einen heid¬ 
nischen Weisen, der sich bey dem drohenden Um¬ 
stürze seines Staats das Leben nahm) möchten 
wohl für eine Landgemeinde so gut als verloren 
seyn. — Endlich bitten wir den Verfasser in der 
Wahl und Zusammenstellung einzelner Worte und 
Ausdrücke künftig theils noch strenger zu werden, 
theils das Natürliche und Verständliche noch mehr 
dem Gesuchtem und Pretiösem vorzuziehen. Be¬ 
sonders haben wir die Bemerkung gemacht, dass 
es ihm leicht begegnet, Subjecte mit Prädicaten, 
Bilder mit Bildern zu vereinigen, deren Zusam¬ 
menstellung mit der Einheit des Ausdrucks nicht 
füglich bestehen kann. Z. B. S. 20. „Dass die 

FVolke düstrer Begebenheiten, die uns umzog — 
wie eigensinnig und regellos sie auch erscheint.“ 
S. 21. erzitternde Zeitumstände;“ S. 23. „vom 
Leuer des Geschützes erwürgt. Der Grund dieser 
und ähnlicher einzelnen Disharmonieen des Aus¬ 
druckes liegt unfehlbar hauptsächlich darin, dass 
es der Verfasser darauf anlegte, bildlich (bisweilen 
sogar witzig) zu sprechen. Eben daher kommt 
auch das Pretiöse und Dunhle, welches die Lectüre 
seiner Vorträge hie und da erschwert, z, B. S. 5. 
Ver Störungen, die diesem vaterländischen Podea 
entgegnen,“ S. iQ. „waren auch die Stürme selbst 
zu furchten, so war doch — ihr Umriss zu um¬ 

fassend, “ S. 60. „das Triebwerk rechtlicher Un¬ 
ternehmungen , “ S. 6g. ,, die beyden grossen Hälf¬ 
ten unsere Wesens.“ Die Beredsamkeit des Ver¬ 
fassers, von welcher er in dieser Predigtsammlung 
mehrere sehr gute Proben gegeben hat, wird ge¬ 
wiss durch Vermeidung aller Aff’ectation ungemein 
gewinnen. 
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Helen, Charakter und Verdienste Johann August 
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sätze und Fragmente. Halle und Berlin, in den 

Buchhandlungen des Halleschen Waisenhauses. 

Mit Nösseh’s Bildniss. ,266 S. 

Wenn der Verewigte, der fast ein halbes Jahr¬ 
hundert lang durch seine Gelehrsamkeit, Recht¬ 
schaffenheit, Frömmigkeit, Lehrgaben und Amts¬ 
eifer nicht nur die Universität, um die er sich so 
unsterblich verdient machte, zierte, sondern auch 
eine Menge Länder, auf welche sein mündlicher 
und schriftlicher Unterricht und sein Beyspiel ein¬ 
wirkte, erleuchtete, sein Leben, seinen Charakter 
und seine Verdienste öffentlich dargestellt wünschte, 
so konnte er wohl keinen würdigem Biographen 
sich wünschen als den Verfasser, seinen vieljähri¬ 
gen Freund und Collegen, der ihm sonst so viel 
verdankte und in Ansehung der theologischen Mäs- 
sigung so nahe verwandt war, der so mannichfal- 
tige und erfreuliche Gelegenheit ihn in allen Ver¬ 
hältnissen und Handlungen zu beobachten , und 
einen so treflichen Beobachtungsgeist besitzt. Und 
wenn irgend eine Biographie belehrend ist, so ist 
es gewiss die gegenwärtige, deren Verfasser zwar 
zunächst auf die zahlreichen und überall zerstreue- 
ten Schüler iSösselt’s Rücksicht nahm, aber auch 
für die schrieb , welche ihn nicht von Person 
kannten und seiner mündlichen Anweisung ge¬ 
nossen, und für die, welche jetzt und künftig sich 
zu Theologen und R.eligionslehrcrn bilden wollen, 
für alle bekannte und unbekannte Mitarbeiter in 
dem Reiche des Wahren und Guten , der keine 
Lobschrift, die auch auf jeden andern verdienten 
Lehrer mit wenigen Abänderungen anwendbar 
wäre, sondern eine genaue Bildungs - und äussere 
und innere Lebensgeschichte Nösselt’s schreiben, 
nicht sein Leben in einem Umriss andeuten, son¬ 
dern als ein harmonisches Ganze zusammenfassen, 
nicht bloss seine Geschichte erzählen, sondern zu¬ 
gleich auch auf die Geschichte seiner Zeit und sei¬ 
ner Zeitgenossen Rücksicht nehmen, nicht bloss be¬ 
schreiben und schildern, sondern auch durch ein- 
gestreuetft Bemerkungen unterrichten, leiten und 
warnen wollte. Und in der That ist diese Bio¬ 
graphie vorzüglich auch angehenden Theologen für 
ihre Bildung sehr zu empfehlen und in dieser Hin¬ 
sicht mit Nösselt’s eignem bekannten Werke zu 
verbinden. Wir theilen gern Einiges von dem mit, 

was in Beziehung aut diese Bildung der Theolo¬ 
gen von dem ehrwürdigen Verfasser bemerkt wird, 
da es auch durch die Art , wie es gesagt wird, 
so musterhaft ist. „Wohl hat es, so lange die 
Lehre des Christenthums unter den Menschen ge- 
prediget ist, keine Zeit gegeben, in welcher nicht 
von der Einsicht und von dem sittlichen Werth 
ihrer Verkündiger wenigstens ein grosser Theil ih¬ 
rer Wirkung abhängig geAvesen wäre. Aber alles 
vereinigt sich in unsern Tagen, um in einem je¬ 
den, dem das Heilige noch heilig, dem das höch¬ 
ste Interesse der Menschheit noch wichtig, dem 
auch namentlich das Vaterland, dessen Sprache uns 
wenigstens noch verbindet, wie getrennt und zer¬ 
rissen wir auch sonst seyn mögen , noch theuet 
ist, den Wunsch und die Sehnsucht noch inniger 
werden zu lassen, dass von dem Allen auch durch 
den Dienst der Religionslehrer gerettet werden 
möge, was noch zu retten möglich ist. Dies 
schreckliche Auflösung, Verwirrung und Umgestal¬ 
tung , welche unselige Kriege über uns geführt 
haben, und aufs neue über uns zu führen drohen, 
welche fast unheilbar scheinende Wunden haben 
sie nicht etwa nur dem äussern Wohlstände-*— 
geschlagen, sondern welche Gefahren für fortschrei¬ 
tende Cultur durch freye Bearbeitung der Wissen¬ 
schaften , für frohen Lebensgenuss unter dem 
Schutz bürgerlicher Sicherheit, für strenge Sittlich¬ 
keit unter dem Einfluss der Religion haben sie 
herbey geführt. — Alle unbefangne Geschicht¬ 
schreiber sind darin einig, dass in den Zeiten der 
Barbarey des Mittelalters es doch noch vorzüglich 
der geistliche Stand und selbst der Klostergeist 
war, der die Wiascnschal’te* vor dem Untergang 
bewahrte, und dass bey einer allgemeinen Ver¬ 
wilderung der Sitten «er fromme Geist echt reli¬ 
giöser Charaktere immer eine unsichtbare Kirche 
zusammenhielt, die sich von den Verderbnissen 
der Zeit rein und frey zu erhalten wusste. Welche 
herrliche Erscheinung wäre es, mitten unter so 
vielem Unerfreulichen, was sich uns von allen Sei¬ 
ten aufdrängt, wenn auch da, wo von oben herab 
vielleicht weniger Werth auf gründliches Studiren 
gesetzt, und inmer mehr von den Forderungen 
an öffentliche Lehrer nachgelassen wird , gerade 
dieser Stand seine Würde sich selbst durch Streben 
nach einer höhern Geistesbildung sicherte ! Wie 
tröstend wäre es, wenn das allgemeiner gefühlte 
Bedürfniss der Religion in allen ihren berufenen 
und verordneten Dienern den Eifer belebte, durch 
Wort und That kräftiger, als von den meisten ge¬ 

schieht, auf die Gemüther zu wirken., in welchen 
vielleicht die so klar gewordene Nichtigkeit alles 
Irdischen die Sehnsucht nach dem Unvergänglichen 
geweckt und sie jedes bessern Eindrucks empfäng¬ 
lich gemacht hat.“ Trefliche Worte! möchten sie 
überall vernommen werden, und nicht ohne Wir¬ 
kung verhallen, möchien sie tief eindringen, und 
Entschlüsse und Thaten erzeugen, von denen allein 
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für uns und unsere Nachkommen Heil erwartet 
werden kann , das man vergeblich von so man¬ 
chen Aufforderungen anderer Art und Tendenz er¬ 
wartet. 

Der erste von den fünf Abschnitten , in welche 
dieses Buch getheilt ist, enthält die eigentliche 
Biographie. Sie hat wenig ausgezeichnet Merk¬ 
würdiges, wie das, nach der Bemerkung des Hrn. 
Verfassers mit dem äussern Leben der meisten aka¬ 
demischen Gelehrten der Fall ist. Er war am 
U. May 1734 zu Halle geboren, Sohn eines ange¬ 
sehenen Kaufmanns und Vorstehers der Kramer¬ 
innung , besuchte anfangs die Bauersche Privat- 
echule, der er den Grund eines sichern Wissens 
zu danken zu haben glaubte, und, seit 1744, die 
lateinische Schule des Waisenhauses, in welcher 
zwar die frühere blühendste Epoche, in welcher 
jiachherige berühmte Gelehrte dort ihre ersten 
Kenntnisse einsammelten, vorüber war, aber doch 
immer viel Fleiss und Liebe zu ernsten Studien, 
vornemlich zur lateinischen Sprache herrschte. 
Nösselt zeichnete eich unter seinen Commilitonen 
fast in allen Lectionen aus, verdankte aber einen 
Tlieil seiner Kenntnisse mehr dem Privatfleiss, als 
dem öffentlichen Unterricht. Im Jahr 1751 bezog 
er die Akademie und schloss sich am engsten an 
Baunagarten an. Sein akademisches Studium theilte 
sich zwischen dem Besuch der Vorlesungen und 
einem vielleicht oft bis zum Uebermaas gehenden 
Privatstudium. Von Zerstreuungen entfernte ihn 
seine Neigung sowohl als die Stille des väterli- 
chen'Hauses, und seine frühe Religiosität machte 
ihn äusserst gewissenhaft in Beobachtung alles des¬ 
sen, was er für Pflicht hielt. Er verband sich nur 
mit wenigen Studirenden, auch zu gemeinschaft¬ 
lichen gelehrten Uebungen. Körperliche Schwache 
und religiöse Stimmung seines Geistes Hessen ihn 
nur unterbrochen zum heitern Lebensgenuss kom¬ 
men. Das Jubiläum des Religionsfriedens 1755 ver- 
anlasste seine erste lateinische Dissertation, die er 
unter- Baumgartens Vorsitz vertheidigte. Noch im 
Herbst desselben Jahrs ging er auf die Universität 
zu Altdorf, wozu der Aufenthalt mehrerer Studi- 
render aus Franken in dem väterlichen Hause die 
nächste Veranlassung gegeben zu haben scheint. 
Der Vater schärfte seinem Sohne nichts so sehr 
ein, als „Zeit und Geld zu sparen,“ daher auch 
des Solms Antworten und Reiseberichte vornemlich 
darauf Beziehung haben. Während seines Lebens 
auf der Universität zu Altdorf scheint der Zuwachs 
seiner Kenntnisse und Fähigkeiten vorzüglich die 
Frucht seines Privatfleisses gewesen zu seyn. Am 
meisten trieb er Kirchcngeschichte, auch machte 
er die ersten Versuche im Predigen, wozu er in 
der Vaterstadt zu schüchtern gewesen war. Schon 
zu Ostern 1756 verliess er Altdorf, that eine Reise 
durch Schwaben nach Tübingen , von da nach 
Strasburg, Basel, Bern, Lausanne, Genf, Paris. 
Diese Jleise nach Frankreich und besonders in daß 
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Innere von Frankreich misbilligte die kleinlich 
kaufmännische Sparsamkeit des Vaters, und ver¬ 
eitelte grossentheils die Vortheile, die Niemeyer 
daraus hätte ziehen können. Er verliess Paris bald, 
und seine Rückreise musste um so mehr beschleu- 
mgt werden, da man den Ausbruch eines Kriegs 
voraus sah, der auch bald ausbrach. Er ging zu¬ 
letzt noch nach Göttingen und zu Ende Novembers 
kam er nach Halle zurück. Es war nun entschie¬ 
den, dass er sich der Akademie widmen sollte; er 
wandte aber doch noch ein ganzes Jahr auf die 
Vorbereitung zu diesem Beruf Im October 1757 
eröfnete er seine Vorlesungen über Cicero’s Bücher 
de Oratore , und Ernesti’s Rhetorik , und im 
nächsten Jahr fing ei^den exegetischen Cursus über 
das Neue lestament an, 1760 wurde er ausser¬ 
ordentlicher Professor der Theologie, mnd von die- 
sei Zeit an stand er immer auf dem Posten, für 
welchen er unablässig mittelbar gewirkt hat; kein 
Nebenamt, kein bürgerlicher Beruf hat ikn’dabey 
zerstreut, keine fremdartigen Geschäfte oder Auf¬ 
träge ihn davon entfernt. 1764 erhielt er den Ruf 
nach -Göttingen, da9 preussische Curatorium aber 
bestimmte ihn in Halle zu bleiben, gab ihm die 
durch C. B. Michaelis Tod erledigte Stelle, die 
Besoldung aber wurde zwischen ihm und dem aus 
Coburg nach Halle berufenen J. JF. Urinier getheilt; 
1767 promovirte er in doctorem Theol. Der Ab¬ 
gang Tellers nach Berlin (1767) veranlasste den An- 
ti ag an Nösselt, die Helmstädter Professur anzu- 
nehmen, den er aber, wie 1780 einen Ruf nach 
Giessen, ablehnte. Zweifelhafter machte ihn ein 
abermaliger Ruf nach Göttingen (1771), und die 
unbedeutende Erhöhung seines, in der That ge¬ 
ringen , Gehalts war es nicht, was ihn endlich 
bestimmen konnte, diesen Ruf abzulehnen, wrenn 
nicht andere Riichsichten ihn seiner Vaterstadt er¬ 
halten hätten. XJer Ankauf eines eignen grössern 
Hauses daselbst (1777) verschaffte ihm nicht nur 
einen eignen, grössern Hörsaal, seiner Bibliothek 
ein besseres Local, sondern auch Gelegenheit, aus¬ 
gesuchte Studirende bey sich leben zu lassen. Von 
1776—1790 führte er die Direction der Halleschen 
gelehrten Zeitung. Der Beweis von Achtung und 
Vertrauen, den man ihm 1779 durch Ertheilung 
der Direction des theologischen Seminars, wovon 
das pädagogische Institut getrennt wurde, gab, 
war mehr scheinbar als bedeutend , und, weil 
Semler 6ie verlor, ,wäre er ihr lieber ausgewichen. 
Auch Hess er diesem den Gehalt und versah das Amt 
bis zu SeirJers 7 ode 1791 ohne alle Entschädigung. 
Ausser dieser Angelegenheit, machten auch noch an¬ 
dere, die ebenfalls von dem Minister von Zedlitz aus¬ 
gingen, einen unangenehmen Eindruck aul N., wie 
die Unterstützung, oder Nachsicht, die C. F, Bahrdt 
von dem Curatorium genoss, und seine Einwirkung 
auf die Studirenden, die Errichtung des Oberscbul- 
collegiums, das auch die Universität umfasste, und 
Wogegen die Hallesche Akademie eine aus Nös- 
eelt’s Feder geflossene Gegenvorstellung eijireidi v, 
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iMe aber mit einei’ harten Cabinetsordre beantwor¬ 
tet wurde. Die Universitäten blieben unter dem 
Oberschulcollegium, „ Gedicke, sagt Hr Niemeyer, 
ein als Schuldirector sehr verdienter Mann, bear¬ 
beitete das Fach der Akademieen, aber immer nur 
im Geist eines Schuldirectors, ohne die Idee einer 
Universität aufgefust zu haben “ Auswärts nahm 

grossen Antheil an Nösselt's Kranhungen. Zu 
"Lieber Zeit trafen zwey ehrenvolle L.u adungen 
™ Güttingen und Helmstädt ein. Zedlitz war 

der einzige® der auf Niemeyer’a Bleiben bestimmt 
i, «tr und es möglich machte, ihm eine ansehn¬ 
liche* Gehaltsvermebrung zu sichern. Bald erfolgte 
die Veränderung in dem Religionswesen in dem 
nreussisehen Staate, deren Ursprung der Hr. Veit. 
Brecht würdigt. Der Einfluss der neuen Strenge 
und Beschränkung wurde Anfangs am wenigsten 

f den nreussisehen Universitäten bemerkt. Nos- 
«1 .‘"«Je “ eil- freymu,Ligen Gutachten der 

theologischen Faeultät (.798)'. *“• die “ <*« 
Realschulbucbhaudlu.ig schon .or mehreru Jahren 

herauseehommene Christliche Lehre nicht zum all- 

„”nen tande.katechi.mus lange Lr übernahm 

, durch ein Rescript an die theologische i acul 

täT ergangenen Auftrag ein Lehrbuch der lutheri- 

sehen ®Dogmatih für di« preußische.. Universitäten 

8 «arbeiten, aber nur ein ins Einzelne gehende 
Sativ und wenige Bogen Text arbeitete er aus, 

und sagte sich i7y2 davon los. Denn schon 
Ü a ™ Hm Vf. der Gebrauch seines eignen Lenr- 

S Ä und pr«ht. Theologie bey seinen 

Vorlesungen Lntersagt worden, und was konnte Nos- 

n dt, fr fr sein Lehrbuch hoffen, wenn er es \ollendet 
fBeyde würdige Männer wurden i7b4 durch ÄÄ« mif Cassation bedroht, t^selt er- 

f - auf seine Erklärung keine Antwort, d«n Hr. \ i.t 
daraut «edrungen hatte, dass seine fast gleichlau- 

f ndP Erklärung dem Könige unmittelbar voigelegt 

\\iirde "erhielt beynahe ein Belobungsschreiben. Da 

nach bekannten Auttritten in Halle immer mehrere 

p.escripte über die anzunehmende Lchrart anlangtcu, 

1 man sich an den Staalsiaih, und der Sonst 

f„ behutsame N»ss.lt m»Chte die KlagsdiriU. Die 

Incousennenz. welche eine gewisse tarthey m allen 

dieien Händeln bewies, war, Wie der Hr. Vf. m- 
die grösste VVohllhal. Die Facultat, die keine 

weitern Anfechtungen halte, setzte im Bewusstseyii 

die Rechte des Protestantismus gerettet zu achcn, ihr 

Amt freudig fort, ln den tolgenden Jahren machle 

hl Össelten nSr ..der langsame Gang ln der Ausführung 

Io mancher wichtiger Flaue, und die wie cs ihm 

dünkte, überflüssige Umgestaltung der Organisation- 

zuweilen mismülhig. Sein Gehalt wurde aus den 

Leuen Fonds der Univ. beträchtlich vermehrt, und 

Q, - „-hielt er den Charakter eines komgl. Geheimen- 

m,h°.. Aber seine körperl. Kräfte und die „eye Thätig- 

Lu und Heiterkeit seines Geistes nahmen sichtbar ab. 
n r n Oct. des J. 1806 war auch ihm schrecklich. 

TVnVchl.g der ihn durch die Aulhebung der Univ. 

Wal *"konnte er nicht lange ertragen. Lr entschlief 

am ii. März igo7. < Der 2te Abschn. enthalt eine all¬ 
gemeine Charakteristik von ihm. Der Grund seines 
Charakters war Religiosität. Wie sie sich bey ihm ge¬ 
bildet und gestaltet habe, wird treflich entwickelt, be¬ 
sonders aus seinem Tagebuch, welches ganz bekannt 
zu machen mit Recht Bedenken getragen wurde. Der 
sinnliche Mysticismus der Schule, in welcher N. ge¬ 
bildet war, hatte ihn nie gefesselt, und zu dunkler 
Sohwärmerey war er nicht geneigt gewesen. Seine 
Besonnenheit im Handeln, Strenge in Beurtheilung 
des Zeitgeistes, und Billigkeit im Urtheil über ein¬ 
zelne, Festigkeit des Charakters, deutscher Sinn, Be¬ 
scheidenheit werden sodann geschildert. Zu Ende 
dieses Abschn ist auch S. 114 eineCharakterisik einer 
seiner geaebtetsten Freundinnen derWittwe des russ. 
Leibarzt« Lystenius beygefügt, und ein Blick in das 
häusl. Leben N’s gethan, um nun das zu erinnern, 
was er als Gatte und Familienvater war. Von vier 
Söhnen verlor er drey im Jünglingsalter. Der 3te Ab¬ 
schn. stellt den Verewigten als Gelehrten, besonders 
als Theologen auf. Hier wird auf 10 Seiten «in tref¬ 
fender Ueberblick der Geschichte der Theologie im 
vorigen Jahrh. gegeben. Er gehörte nicht zu den Ge¬ 
lehrten, welche neue Bahnen brechen, er war weni» 
ger Reformator, als Pfleger, Beförderer, Erhalter des 
Bessern. Seine Verdienste um Bibelerklärung, Kir- 
cbengcschichte, Literatur, Dogmatik, Moralwerden 
besonders genau entwickelt, und ein trefliches Resul¬ 
tat über ihn als Gelehrten und Theologen daraus ge-u 
zogen. Der 4te Abschn. zeigt ihn als akad. Lehrer. 
Er batte frühzeitig eine hohe Idee von der Würde und 
Bestimmung eiues Universitätslehrers und der Univer¬ 
sitäten gefasst; daher zeichneten wissenschaftlicher 
Geist, Gründlichkeit und Gelehrsamkeit seine Vor¬ 
träge aus. Mit diesen Vorzügen verband er Deutlich¬ 
keit, Bestimmtheit und lichtvolle Ordnung und in 
Behandlung religiöser Gegenstände Ernst. Die Zu¬ 
hörer gewöhnte er zur Bescheidenheit, wie ihm selbst 
alles Ab$[ reihende verhasst war. Als Mitglied der 
Univ. zeichnete er sich durch Anhänglichkeit an die 
alte Verfassung und ihre Privilegien und an dieLehr- 
freyheit, die er Halle lange genoss, durch Friefeitig- 
keit und Collegialität aus. ,, Hat er, setzt der Hr. Vf. 
hinzu, in seiner Ansicht der Univ. Verfassung gefehlt, 
so hat er den Irrthum mit einer Menge einsichtsvoller 
Männer gemein, die auch jetzt mit bangen Ahndun¬ 
gen den Folgen der Auflösung der alten Verfassung 
entgegen sehen. Ueberhaupt wird schwerlich je 
durchgängige Einigung über die beste Verfassung der 
Univv. zu erwarten seyn.“ Der 5te Abschn. zeichnet 
ihn als Schriftsteller und scbliesst mit einer Uebersicht 
seiner sämtlichen Schriften, die keine trockne Anzeige 
der Titel ist, sondern aucli über den Inhalt und Ge¬ 
halt derselben sich ausbreitet. So wird inan gewiss 
nichts vermissen, was zur belehrenden Kcnntniss des 
Verewigten erlorderln h ist, und seine Verehrer wer¬ 
den mit der Umständlichkeit des Biographen gewiss 
nicht unzufrieden seyn. Möchte auch Eberhard 

einen solchen Biographen finden! Vom zweyten 
Thcile nächstens. 
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Eine Anleitung, die Religionslehreu in Predigten 

von den anziehendsten Seiten darzustellen. Von 

J. C. F. PPitting, Pastov an der Mngnuskirche 

in Braunscliweig. Pyrmont, im Vorlage der Hel- 

wingschen. Hofbuchh. iQoq. Q. 104 S. (8 gr0 

Ein interessantes Thema , für dessen Behand¬ 

lung der Verfasser immer noch Dank verdient, 
■wenn er gleich darin gewaltig irrt, dass vor der 
»einigen keine eigene Abhandlung dazu bestimmt 
gewesen sey , „rvie man die Rcligionslehrcu von 

den Seiten darzustellen hohe, die (von denen sie, 
sollte es heissen) detn Verstände am meisten ein¬ 

leuchten, in dem Gedächtnisse haften, und auf das 

Herz den stärksten Eindruck machen. — Haben 
denn die zahlreichen Abhandlungen über das Er¬ 

bauliche und Praktische im Predigen nicht densel¬ 
ben Zweck? Und hat nicht schon 1733 ein dem 
Recensenten übrigens unbekannter Anonymus über 
die 7richtige Ixunst interessante Kanzelvorträge zu 

halten, sich vernehmen lassen ? Und wie schön 
spricht über diesen Text Crome in seiner für Pre¬ 
diger bestimmten Bearbeitung der Garveschen Ab¬ 
handlung über die Meditation, welche zuerst in 
Rullmanns Materialien, Band 5 Heft 2, erschien, 
in dem eigends für diesen Punct gemachten Ab¬ 
schnitt 6 ? — Der Verf. der vorliegenden $chrift 
sucht das Anziehende besonders in der Anschaulich¬ 
keit, in der Versiimliclmng des Absiracten und All¬ 
gemeinen, und will diese ganz besonders bey der 
Disposition, und der Stellung des Thema und der 
Theile berücksichtigt wissen. So verwirft hv alle 
die Themata, wo man angibl, dass man über 
eine Pflicht, z. B. die Dankbarkeit handeln, und 
sie nach ihrer Beschaffenheit, ihren Gründen und 
Folgen darstellen wolle. Bey einer solchen Dispo- 

Zweyter Bund. 

sition erfahre weder der mit diesem Fach werk ver¬ 
traute noch der ungebildete .Zuhörer, was der Red- 
ner eigentlich wolle, und nehme also gleich von 
^ (>i n herein keinen Theil an seinem Vortrage 
Dieser w>erde ihm aber sogleich werden, wenn'er 
etwa sprechen Wollte: was müssen wir thun, um 
dankbar zu seyn? Und ein andermal solle er ss- 
gen : lasst uns dankbar seyn, denn wir sind es 
Gott und andern .und uns selbst schuldig. _ Lang¬ 
weilig und unwichtig würde der Vortrag werden 

wenn jemand ankündigte, er wolle sprechen.: über 
ängstliche Sorge, und »eigen, was sie sey, war¬ 
um sie unrecht, und wodurch sie zu bekämpfen 
sey. Das werde aber vermieden, wenn man die 
frage aufwerfe: ist es recht, dass wir -ängstlich 
sorgen; und nun einzelne Menschenrassen sie be¬ 
jahend beantworten Jiesse, und sie zugleich wider 
legen: wie können wir anders, sagen einige," da 
uns so viel fehlt? andere, da wir so mit A?ber- 
belastet sind? andre, da uns Gefahr umgibt? an¬ 
dre, da wir so viele zu versorgen Laben1? L_ _ 
Kurz. der Verfasser will, man solle nie eine Lehre 
an sich, sondern stets in irgend einer Beziehung, 
auf Gegenstände, Umstände, Verhältnisse, in deneS 
sich die Zuhörer befinden , darstellen. (Eine 
wahrlich oft genug wiederholte Lehre!) Das £i- 
genthumliche des Verfassers ist nun ein vollständi 

ges Register aller der möglichen Beziehungen und 
Verhältnisse, Welche bey der Behandlung einer 
Lehre in Anschlag kommen können. Er hat deren 

nicht weniger als Ein und fünfzig .gefunden nnd 
in Reihe und Glied aufgestellt. Allerdings hatte j 1 ,• T, 1 ,. ■■ —.«.uu.gj utuic er 
durch die Prolegomenen die Erwartung erregt, er 
werde zeigen, das3 sich über eine und dieselbe 
Lohre aut ein und funfzigerley Weise sprechen lasse; 
so wul er aber nicht verstanden seyn, wie man 
aus den ßeyspielen, grösstentheils von Reinhard ent¬ 
lehnt — abnehmen kann. Diese sollen nun Belege 
und Erklärungen seyn , was man dabey denken 
solle, wenn er sagt, eine Lehre könne z. B 10 

nach den Fehlern, co den Beruhigungen, ‘«/der 

Freude, 22 den Hoffnungen, 23 den Erfahrungen 
[5o] ö 
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dabcy behandelt •werden.. — So ist nun Mo. 14: 
■nach Jen Widersprüchen — au erläutern, ange¬ 
führt Reinhard Ausz. von 1797- von dem wider¬ 
sprechenden Verhalten , nach welchem wir von 
Gott bitten und erwarten, was wir unsern Mitmen¬ 
schen versagen. (Solcher Bey spiele — aus einer 
einzelnen Wendung, einem einzelnen Falle, eine 
Iiegel zu bilden, kommen mehrere vor. — Wi« 
Hesse sieh die Zahl vergrössern wenn man so fede 
einzelne fehlerhafte Aeusseiung der menschlichen 
Denkweise als besondern Locus für die Argumente 
aufstellen wollte f welche den Inhalt eines Vor¬ 
trags geben sollen! Das Uebertriebene, Einseitige, 
Seichte, Unüberlegte, Heftige, Furchtsame, Stolze 
u. s. w. müsste dann auch in Reihe und Glied ge¬ 
stellt werden.) Es liegt am Tage, dass die Zahl 51 
nur durch Zersplitterung allgemeiner Gattungsbe¬ 
griffe in die Begriffe der Art entstehen konnte, 
welche einander coordinirt worden sind, da sie nur 
subordinirt seyn sollten. -— Sie lassen sich fast 
sämmtlich in die Fächer des alten topischen Verse6 
bringen : quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, 
quoraodo, quando. So würde z. B. unter quid 
gehören: 1. nach ihren (der Lehre) wesentlichen 
Theilen, 3. nach den zu ihr gehörenden einzelnen 
Sätzen, 5* nach der Vergleichung mit dem Gegen- 
tbeile, 7. nach den verschiedenen Arten einer Sache, 
g. nach den Ansichten, 9. nach den Rücksichten, 
13. nach den Meynungen, 14* nach den Wider¬ 
sprüchen von ihr. — Wenigstens bringt uns der 
Verfasser um keinen Schritt weiter, als schon 
Quintilian 5, 10. 20. war, bey welchem überdireg 
schon eine mehr logische Eintheilung in persönliche 
und sachliche Beziehung, in der man sprechen 
müsse, sich vorfindet. Auch er schlägt vor, eine 
Behauptung vorzutragen nach ihren causis, locis, 
tempore, facultatibus, modo, finitione, genere, 
specie, differentibus, propriis , rerootione, divi- 
sione, initio, incremcntis, summa, eimilibus, dis- 
eimilibus, pugnantibu«, consequentibus, efficienti- 
bue, effectis, eventie, jugatis, comparatione, quae 
Herum in plures diducitur species. 

Als Zugabe ist eine nach den Grundsätzen des 
Verfassers bearbeitete Predigt in extenso fceygefügt: 
J^ünschen wir uns mit Recht den 2'od? — Diese 
Frage beantwortet er nun nicht mit Gründen, son¬ 
dern er lasset fünf Glaesen von Menschen auftreten, 
eine bejahende Antwort geben, und widerlegt sie. 
a. Der Verläiimdete und Verachtete; b. der Arme 
und Dürftige; c. der Kranke; d. der — um Verstor¬ 
bene — Leidtragende; e. der nach vollkommener 
Erkenntnis« und Tugend Verlangende. Diese Be* 
Handlungsweise ist also nach No. 27. des Registers 
angelegt, wo es heisst: eine Lehre lasse sich be¬ 
handeln, nach den Personen, auf welche sie an¬ 
gewendet werden eoll. 

Ungerecht würde man seyn, wenn man diesem 
Vorträge einen hohen Grad von Anschaulichkeit ab¬ 
sprechen wollte. -— Allein , würde diese noth- 
wendig haben verloren gehen müssen, wenn der 
Verfasser eine andere Art von Beweisführung ge¬ 
wählt hätte, als die Induction, mit der man so 
selten gehörig zu Stande kommen kann ? Wie 
wenn nun Aeltern in der Kirche waren, die un- 
gerathene Kinder hatten, unglücklich» Ehegatten, 
vom bösen Gewissen Verfolgte, lebenssatte Rypo- 
chondristen, ohnmächtige und doch bittre Gegner 
der politischen und moralischen Revolutionen unsrer 
Tage, welche sämmtlich ohne Erinnerung davon 
gehen müssen? Diese alle würden neben den vom 
Verfasser berührten Classen sehr anschaulich haben 
zurecht gewiesen werden können, wenn er sich 
darauf eingeschränkt hätte, darzuthun, dass weder 
drückende Lasten, noch vereitelte Wünsche, noch 
reizende Hoffnungen jenen Wunsch rechtfertigen 
können. Und, irrt Recensent nicht, so ist diese 
Disposition wohl noch anschaulicher, wenn dies« 
eo viel heissen eoll, als deutlich und gründlich be¬ 

lehrend? Dass eich aber auch nach der vom Verf. 
ganz verworfnen Methode zu dieponiren — Beschaf¬ 
fenheit, Quellen, Folgen, Gegenmittel — sehr 
anschaulich und anziehend predigen lasse, davon 
enthalten desselben Mannes , den er 30 oft be¬ 
nutzt , Predigtsammlungen treffliche Beyepiele. 
Nur einige: 1799. Band 1. vom Siege der guten 
Sache; über die Neigung, der Traurigkeit vorsätz¬ 
lich nachzuhängen. Band 2. über die Verblen¬ 
dung; vom irdischen Sinne. 1301. Band 2. vom 
Sinn für die Natur. — Die Disposition ist bey 
weitem nicht das einzige und das hauptsächlichste 
Mittel der Anschaulichkeit; diese wird durch die 
Verarbeitung der Materialien gewonnen, und durch 
Hülfe der Versinnlichung, über welche Greilings 
Theorie der Popularität sich so trefflich erklärt. —• 
Uebcr die dem Verfasser, wie es scheint, vorzüg¬ 
lich eigentümliche homiletisch - dialogische Dar¬ 
stellungsweise gibt schon Tittmamis Lehrbuch der 
Homiletik $. 135. die gewünschten Anweisungen. 
Strenge Gedankenfolge scheint überhaupt nicht alle¬ 
mal das Ziel des Verfassers zu seyn; dafür spricht 
wenigstens die Aulzählung der Vortheile seines 
Vorschlags, unter welchen e und h ganz mU Un¬ 
recht stehen, da diess Regeln sind. Der Vortheil 
b. lautet eo: „wird der ganze Entwurf der Pre¬ 
digt anschaulich gemacht, und mit einer Höhung 
der Gedanken, die immer in ihrer Rette bleibt, 
welche den elektrischen Funken des Gefühls mit 
«ich fortiührt; so fühlt der Zuhörer alles leichter 
und tiefer!“ Ilccensent bekennt aufrichtig, ihm 
sey diess zu hoch gegeben; eo wie ihm die Or¬ 
thographie des Verfassers. — Noht, Raht, Rein¬ 
hardt, Muht, •— während er doch Thal, Theil 

schreibt, nicht gefallen kann. 
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S TAA TS WIR TH SCHAFT. 

Vorschläge zu einem einfachen Steuer-Systeme, von 

D. II. Esch enmaysr, Professor der Sta&isvi irth.- 

aefcaft an dar Universität zu Heidelberg. Heidelberg, 

bey Mohr und Zimmer. »8°8‘ VIII. und 99 S. 

neb«t 3^ Bogen Tabellen. 4, (1 Thlr. 4 gr.) 

Mehrere unserer neuesten Schriftsteller im Fache 
der Staatswirthschaft , z. B. Simonde, Christian 
von Scklötzer, und besonder» der Graf von Soden, 
haben «ich bestimmt für Consunationesteuern er¬ 
klärt, al* die zweckmäsiigstc und den Grundsätzen 
der Nationalökonomie angemessenste Abgabe. Ande¬ 
rer Meynung hierüber ist der Verfasser der vor uns 
Hegenden Schrift. Er verwirft sowohl Consum- 
tionssteuern, als Steuern vom Stempel und vom 
Einrcgmriren, weil eie alle willktibriich und zu¬ 
fällig sind; weil man nicht bestimmt rechnen 
kann, wie viel eie jährlich abwerfen , und auf 
welche Zeit sie eingehen; weil man nicht darauf 
zählen kann, ob sie, wenn sie erhoben sind, ge- 
»etzmässig erhoben wurden, ob nicht mehr erho¬ 
ben, und ob das, was erhoben wurde, auch wirk¬ 
lich ganz verrechnet worden ist; weil der Auf¬ 
wand , den insbesondere die Erhebung der C011- 
«umtiomsteuern erheischt, so gross ist, dass er 
einen beträchtlichen Theil wieder von der Summe 
Avegnimmt, welche die Nation zahlt, und noch 
überdiess der Habsucht und Betrügereyen Thür und 
Thore öffnet (aus welchem Grunde sie bekanntlich 
auch Adam Smith missbilligt, ungeachtet er ihnen 
ausserdem gar nicht abhold ist); weil die Menge 
der Gegenstände, welche bey dieser Abgabe steuer¬ 
bar gemacht werden, nicht selten Verwirrung er¬ 
zeugt; und endlich, weil — was wir jedoch nicht 
recht begreifen — die natürliche Freyheit dadurch 
eingeschränkt wird , besonders wenn ein grosser 
Theil de« Staatsaufwandes daraus bestritten werden 
soll, und 6ie also hoch angelegt werden müssen. 
Das vom Verf. hier vorgeschlagene einfache Steuer- 
jystern beruht auf der entgegengesetzten Idee; — 
auf dem Gedanken: nur diejenigen Subjekte, welche 
im Staate er w er.ee n, sollen steuerbar seyn; die¬ 
jenigen, welche kein Einkommen haben, sollen auch 
keine Steuern entrichten. Im Grunde liegt diese 
Idee auch bey den Conaumtionssteuem zum Grunde; 
denn überhaupt kann keine Abgabe von etwas an¬ 
ders erhoben werden , als vom Einkommen der 
iNution; und da Consumtion immer Erwerb voraus- 
sotzt, so werden Conaumtionssteuem immer, auch 
nur vom Erwerb entrichtet. Der Unterschied zwi¬ 
schen beydeu Abgabeevkebungsäystemen liegt bios 
darin, da«s hier der Staat eich an den Erwerber 
*des Nationaleinkommens wendet, dort an den Ver¬ 
zehrer. Im Allgemeinen die Sache betrachtet, ist 
da« eine so gut zu rechtfertigen, wie da« andere. 
Hat eine enthält den geraden Weg, das andere iit 

ein Umweg. Bey«!«? Wege führen jedoch zu einem 
und demselben Ziele, Jeder hat seine eigenen 
Schwierigkeiten, und es fragt sich nur, wo sie 
grösser sind. Nicht immer ist der gerade Weg der 
minder-beschwerliche; in berichten Gegenden5 ver¬ 
dient der Umweg, wegen der mindern damit ver¬ 
bundenen Beschwerlichkeiten oft vo.r dem geraden 
den Vorzug, und leider ist das Terra ifi der Finanz- 
wisien*chaft noch voller Berge, die sich so leicht 
nicht ebnen lassen dürften. Wendet man *ich bey 
der Erhebung der Abgaben an den Erwerber, was 
hier der gerade Weg ist, 30 ist vorzüglich bev Ab¬ 
gaben von Gewerben und Capitaleri die Ausmitte- 
luug und Bestimmung der Fonds schwierig au» 
welchen di« Abgaben zu heben sind. Bev den 
meisten Gewerben lässt sieb ohne mühsame und 
lästige Nachforschungen und Untersuchungen ihr 
reiner Ertrag äusserst «eiten ausmitteln ; der Er¬ 
werber wird also baid au bock angelegt, bald zu 
niedrig. Die Erhebung der zu entrichtenden Ab¬ 
gaben ist zwar leicht; aber nicht so die Bestim¬ 
mung der Steuerquoten, welche die einzelnen Cou- 
tribuenten zu entrichten haben. Es sind hier so 
leicht Prägrävationen möglich, eben so unverein- 
barlich mit den Grundsätzen der Nationalökonomie 
oder mit den Forderungen des öffentlichen Hecht»! 
Wendet man sich aber bey der Erhebung der Ab¬ 
gaben an den Verzehrer; worin der Umweg be¬ 
steht; so bedarf es zwar keiner weitläufigen Nach¬ 
forschungen über die Fonds, woraus die“ Abgaben 
genommen werden sollen; nicht die Ausschlagung 
und Verth ei hing der öffentlichen Abgaben, nicht 
die Bestimmung dsr einzelnen , von den Contri- 
buenten zu entrichtenden Steuerquoten ist schwie¬ 
rig, desto mehr aber ist es die Erhebung. Jedoch 
gewinnt man dabey noch ausser dem Vortheile, 
dass man der Mühe einer beschwerlichen Ausaiit! 
telung und Vertheilung der Beytragsquoten über¬ 
hoben ist, noch das, das« hier Prägravationen bey 
Weitem weniger zu besorge» sind, als dann, wenn 
man den oben angegebenen geraden Weg ein¬ 
schlägt. Jeder Contribuent bestimmt sieh hier <*e- 
rniu betrachtet seine Beytragsquote selbst, und dics3 
vorausgesetzt, scheint der Umweg, als der recht¬ 
lichere, vor dem geraden allerdings den Vorzu* zu 
verdienen. Uebrigena aber hat er vor dem letztem 
Wege offenbar auch noch das zum voraus, dass er 
die zur Produktion bestimmte Masse des National¬ 
vermögens erst in dem Momente angreift, wo sie 
durch die wirkliche Consumtion aus dem Kreise 
der producireuden Kräfte herausgenommen wird; 
dass also die öffentlichen Abgaben den Nafionaler- 
Averb durchaus nicht hindern, Avas bey der He¬ 
bung der Abgaben vom Erwerber beynahe nie un¬ 
vermeidlich ist. 

Diese äusserst wichtige Momente hat der Ver¬ 
fasser bey den von ihm hier mitgetheilten Vor¬ 
schlägen bey weitem weniger berücksichtiget, al? 

[50*] '■ 
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sie vom Staatswirthe beachtet zu werden verdienen. 
Und vorzüglich darin liegt der Grund, warum wir 
seinen Vorschlägen weniger Beyfall geben können, 
als er etwa wünschen mag. So lange die Ideen 
unserer Philosophen von der beste» Welt für nichts 
weiter angesehen werden, als für leere Träume; 
so lange wird man sich auch besonders im Finanz¬ 
wesen mit mancher Unvollkommenheit zu plagen 
haben, die sich auch bey dem besten Willen nicht 
beseitigen lässt. Streben wir nur dahin , dass, 
wenn wir uns nicht ganz von Unvollkommenhei¬ 
ten losmachen können, wir unter den uns ankle¬ 
benden blos diejenigen beybehalten, die uns am 
Wenigsten unvollkommen machen. — Die Abga¬ 
ben , welche der Verfasser in Vorschlag bringt, 
und nur allein erhoben wissen will, sind Abgaben 
gezahlt vorn Erwerber, und zwar vom reinen 
Ertrag a) des Grundeigenthums, b) der Gewerbe, 
und c) der Capitale. Gegen seine Vorschläge, wie 
öffentliche Abgaben vom reinen Ertrage des Grund- 
eigenthums erhoben, und darauf vertheilt werden 
sollen, wollen wir nichts erinnern; ungeachtet 
sich gegen verschiedene Puncte seiner Ideen noch 
manches erinnern Iiesse; wie z. B. gegen die von 
ihm vorgcschlagene Besteuerung des Grund - und 
Bodens der Gebäude, und der Braache; für ganz 
consequent sind seine desfalls gemachten Vorschläge 
auf keinen Fall zu achten. Aber desto mehr glau¬ 
ben wir sagen zu müssen gegen seine Vorschläge, 
wie Gewerbe und Capitale mit Abgaben belegt 
Werden sollen. — Wir wollen nicht mit den Phy- 
siokraten fragen, ob Gewerbe überhaupt einen rei¬ 
nen Ertrag gewähren; wir wollen annehmen, dass 
sie wirklich einen reinen Ertrag gewähren. Aber 
dabey müssen wir dech stehen bleiben, dass bey, 
der Lehre von der Besteuerung der Gewerbe im¬ 
mer die Hauptschwierigkeit aus der Frage entsteht: 
worin besteht der reine Ertrag der Gewerbe? und 
wie lässt sich die Summe desselben bey den einzel¬ 
nen Gewerben ausmitt ein? Der Verf. bringt zu dem 
Ende eine bestimmte Classification der einzelnen 
Gewerhszweige in Vorschlag. "Seiner Meynung 
nach (S. 31 fg.) kann nsan die verschiedenen Ge- 
werbsaiten, je nach ihrer Dankbarkeit und Unent¬ 
behrlichkeit in Classen bringen, so dass jedes ein¬ 
zelne Gewerbe drey oder vier Classen habe,- nach 
welchen ihre Subjecte in die Steuer nach einem 
Geldanßchlage gelegt werden ; wobey ns an denn 
eben so wie bey der Grundsteuer auf die Local¬ 
umstände, ob sie in volkreichen Städten, oder auf 
dem Lande oder an Flüssen ihr Gewerbe treiben, 
Rücksicht nehmen soll. — Hören lässt sich diese 
Idee allerdings; aber nur begreifen wir nicht recht, 
nach welchem Fusse der Geldanschlag gemacht 
werden soll, da bey allen Gewerben es vorzüg¬ 
lich auf den Geist des Betreibers ankommt, dieser 
eigentlich die Produkte der Arbeiten der Gewerha- 
leute schafft, und dieser Geist eich dennoch durch¬ 
aus nicht taxiren lässt; am wenigsten nach Geld. 

7 9* 

Mau kann sehr leicht mit dem Verfasser- sagen, 
wenn der reine Ertrag, oder das Besteuerungs- 
Capital der ganzen Gewerbewirthschaft eines Staats 

■o-crftrsö» Uil^ das Besteuerungscapital der Grund¬ 
stücke ^ö§§qö betragen , die Staatsausgaben aber 
öö-oWö erheischen ,, so müssen von den Grund¬ 
stücken ^ö-Ao^o, von den Gewerben aber 
oder drey Kreuzer vom Gulden des Besteuerungs- 
capitals der Gewerbe contribuirt werden. Aber 
die Vorfrage bleibt immer, wie erfahren wir denn 
ohne lästige Untersuchungen über den Gewerbsbe- 
trieb aller einzelnen gewerbetreibenden Individuen, 
dass der reine Ertrag ihrer Gewerbe jährlich — 
■öö%%-ö-ö sey ? Schafft denn nicht der Geis! auf eine 
ganz andere Weise, als die Natur? und lässt sich 
hier, ohne ihn auf das sorgfältigste in allen seinen 
Regungen zu controliren , so gut nachkommen, 
was der reine Ertrag seiner produktiven Kräfte sey, 
wie bey den produktiven Kräften der Natur? Der 
Verfasser sucht sich hier dadurch zu helfen, das» 
er bey der wirklichen Abtheilung der Gewerbe in 
Classen , nach den vorhin angegebenen Normen, 
noch einige Unterschiede gemacht wisse» will, 
theils nach der Gelegenheit, welche die eine oder 
die andere Classe hat, höhere Procente zu gewin¬ 
nen, theils nach dem Umfange der dem Gewerbe¬ 
betriebe gewidmeten Capitale. Das Steuercapital 
des einen Gewerbs soll hiernach z. B. bald zu. 
sechs, bald zu fünf, bald zu vier, bald zu drey 
Procent1 berechnet werden. Bey einem Gewerbs- 
mann von der ersten Classe, der die meiste Gele¬ 
gen heit hat, höhere Procente zu gewinnen, soll 
bey einem Capitale von* wenigstens 3000 Gulden 
der reme Ertrag zu sechs Procent angenommen, 
und hiernach das Steuercapital bestimmt werden; 
bey einem andern von derselben Classe, jedoch mit 
weniger Gelegenheit zum Verdienst , und einem 
Capitale von wenigstens 2öco Gulden soll der reine 
Ertrag auf fünf Procent fixirt,, und hiernach das 
Steuercapital und die Steuerqnote ausgeschlagm 
werden; z. B. ein Bäcker — welche der Verfasser 
unter diese letztere Kategorie aufgenommen hat — 
dessen in seinem Gewerbe steckendes Capital iffooo 
Gulden betrüge, und dessen jährlicher Erwerb zu 
fünf Proeent berechnet 900 Gulden ausmachte, soll 
von diesem Steuercapitale, zu drey Kreuzer vom 
Gulden, jährlich 45 Gulden zu entrichten haben. 
Aber die Hauptfrage entsteht nur hierbey, auf wel¬ 
che Art lässt es sich ausmitteln, dass ein Gewerbs- 
mann gerade diess oder jenes Capital in seinem-Ge¬ 
werbe stecken habe. Die meisten können es selbst 
bestimmt angeben, und wenn es nach dem Vor¬ 
schläge des Verfassers , ihrer eigenen Schätzung 
überlagern werdeA soll, was wird da heraus kom¬ 
men? Der eine wird es zu hoch bestimmen, der 
andere zu niedrig. Lieese eich aber auch diess Ca¬ 
pital bestimmt ausmitteln, wie soll es da gehalten 
werden, wenn der Gewerbsmann, der ein Capital 
in leinem Gewerbe stecken hat, diess in einem Jahre 
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mehrmal Timsetzt ? wenn z. B. der Bäcker, der 
lgooo Gulden in seinem Gewerbe hat, in einem 
Jahre für goooo Gulden Brod bäckt und verkauft, 
also von seinem Capitale von lgooo Gulden jähr¬ 
lich fünfmal fünf Procent, also fünf und zwanzig, 
gewinnt? Bey den meisten Gewerbsleuten ist das 
Capital, das sie in ihrem Gewerbe angelegt haben, 
auch oft sehr unbedeutend; das Meiste kommt auf 
den öftern Umsatz an, und die Procente, welche 
sie dabey gewinnen, sind in der Kegel nicht als 
eine blosse Capitalrente zu betrachten , sondern 
ein grosser Theil fällt in die Classe des Arbeits¬ 
lohns. Wie soll dieser berechnet und abgezogen 
werden ? Und wie soll man es gar in dem Falle 
halten, wenn ein Gewerbsmann, wie so viele, 
z. B. Schneider, Maurer, Zimmerleute, und alle, 
-welche um blossen Lohn arbeiten, in seinem Ge¬ 
werbe eigentlich gar kein Capital hat ? Kurz, man 
mag diese Vorschläge des Verfs. betrachten, von 
welcher Seite man will, immer wird man finden, 
dass ihre Ausführung äusserst schwierig sey,- und 
dass der reine Ertrag eines Gewerbes und die da¬ 
von zu entrichtende Steuerquote aut ganz andern 
Wegen ausgemittelt werden müsse, als auf dem 
von ihm vorgeschlagenen äusserst willkübrlichen; 
dass beynahe überall mehr auf den Ueberschuss des 
Arbeitslohns der GeWerbsleute zu sehen sey, als 
auf das in ihrem Gewerbe angelegte Capital; und 
dass überhaupt ohne die lästigste Controle aller 
einzelnen gewerbetreibenden Individuen zu keinen 
befriedigenden Resultaten zu gelangen sey. — Am 
allerwenigsten können wir die Idee des Verfassers 
billigen, dass die Geiverbssteuerrollen nur alle zehn 
Jahre revidirt und rectihcirt werden sollen. Das 
Einkommen eines Gewerbsmannes beruht auf ganz 
andern Bedingungen , als das vom Grundeigen¬ 
tum®. Es kommt hier so vieles auf Zeit und 
Umstände an, dass kein Gewerbsmann sicher ist, 
er werde sein bisher mit Erfolg: getriebenes Ge¬ 
werbe noch im künftigen Jahre mit demselben Er¬ 
folg betreiben können. Concurrenz, Launen des 
Publikums, Moden, und andere Zufälle wirken 
hier bey weitem mehr als irgend anderswo. Selbst 
Gewerbsleute, die sich mit den unentbehrlichsten 
Lebensbedürfnissen beschäftigen, sind nicht immer 
hiervon frey. Recensenten ist ein Fall bekannt, wo 
ein sehr besuchter Bäcker auf einmal alle seine 
Kunden und seine ganze Losung verlor, weil ihm 
einige mutwillige Knaben einst Nachts «inen kre- 
pirten Hund auf seinen Laden geworfen hatten, 
und dicss im Publicum bekannt worden war. Seine 
Kunden dachten bey seinem Brode an den Hund, 
•wendeten sich anders wohin, und der Mann war 
um seine Nahrung. Und wie viele solche unbe¬ 
deutende Ereignisse gibts nicht im menschlichen 
Leben, die einen Mann ausser Stand setzen kön¬ 
nen? Sollen Gewerbseteuerrollen gemacht werden, 
so müssen sie wenigstens von Jahr zu Jahr revidirt 
werden. Von manchem Gewerbsmannc* der heute 

sein Gewerbe mit vielem Vortheile betrieb, kennt 
man oft nach zehn Jahren den Napten nicht mehr. 
Wer kann in unsern Zeiten auf einen so langen 
Zeitraum hinaus nur mit einiger Zuversicht rech¬ 
nen ? Da's von der physischen Welt entlehnte 
Sprichwort : heute gesund , morgen todt , passt 
auch auf die moralische. Bey der Frage: sollen 
die Fienteu aus Geldcapitalen auch besteuert wer¬ 
den? — hat der Verfasser wohl nicht bedacht, 
dass nach der richtigem Ansicht der Dinge diese 
Renten bey der Bestimmung der Summe des Na¬ 
tionaleinkommens gar nicht in Ansatz gebracht 
werden können; denn sonst würde er diese trage 
(S. 6o folg,) wohl schwerlich bejaht, und auch 
diese Renten als steuerbare Fonds in seinen Calcul 
mit aufgenommen haben. Es gibt nur zwey fälle, 
wo' Capitale im Inlande angelegt werden , und 
Rente geben können. Einmal durch Verwendung 
in das Grundeigerithum und zur Beförderung der 
Naturproduktion;' und dann durch Verwendung in 
die Gewerbe, (mit Inbegriff des Handels, der auch 
im weitern Sinne mit unter die Kategorie der Ge¬ 
werbe gehört), und zur Beförderung der Gewerhs- 
produktion. Im erstem Falle muss sic der Grund- 
cigenthiimer ßchon mit versteuern; im letztem der 
Gewerbsmann; denn nirgends zieht man bey der 
Bestimmung des reinen Ertrags des Grundeigen- 
thnrus und der Gewerbe die Zinsen des von dem 
Gewerbsmann oder Grundeigentümer erborgten 
fremden Capitals ab; und bey der Bestimmung des 
Nationaleinkommens einer Nation wäre diess aller¬ 
dings auch eine sehr vergebliche Mühe; cs würde 
gerade dieselbe Manipulation seyn, als wenn man 
eine Summe Geldes, welche man füglich in zwey 
Beuteln aufbewahren kann, in drey vertheilte. Der 
Ertrag der Geldcapital* steckt also schon immer im 
Ertrag des Grundeigenthums oder der Gewerbe; 
und von den Renten der Geldcapitale Steuern er¬ 
heben, war* gerade dasselbe, als wenn inan von 
einem Einkommen zweymal dieselbe Abgabe erhe¬ 
ben wollte; was doch weder rechtlich, noch na- 
tionalwirthscbaftlich ist. Es ist überhaupt ein Irr¬ 
thum des Smitbischen S}rstems, wenn man in der 
Nationalwirtschaft vom Einkommen aus Capitajen 
spricht. Capitale geben an sich betrachtet nie eine 
Rente, und können auch keine geben; denn i« 
ihnen ist an sich betrachtet keine Produktivkraft 
enthalten, und Produkt ist ohne Produktivkraft nicht 
denkbar. Produktive Kräfte hat bloss die Natur 
(die unorganische sowohl als die organische), und 
der menschliche Geist; und bloss aus diesen bey- 
den Kräften entspringt alles Nationaleinkommen, 
Die Produkte des Grunueigenthums und der orga¬ 
nischen Körperwelt schafft die Natur; die Pro¬ 
dukte der Gewerbstbätigkeit schafft der menschliche 
Geist, der 6ich unter andern dazu tauglichen V\ er 
zeugen auch der Capitale bedient, um sich da¬ 
durch seine Produktion zu erleichtern. Ca s 
wenn sie der menschliche Geist nicht am vt c k- 
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zeuge braucht, prociuciren, an sich betrachtet, eben 
so wenig etwas, als der leer stehende Weberstuhl 
Tuch schafft, wenn keine menschliche Kraft sich 
seiner bedient. Darum haben die Physiokraten 
wirklich nicht Unrecht, wenn sie bey der Berech¬ 
nung der produktiven Kräfte, welche das Einkom¬ 
men einer Nation schaffen, Capitale ausser Ansatz 
lassen. Aber sie haben darin Unrecht, dass sie die 
schaffenden Kräfte bloss in der Natur suchen; auch 
dem menschlichen Geiste gebührt sein Antheil; und 
dieser ist noch dazu bey weitem grösser als der 
der Natur; weil er in so vielen Puncten, beson¬ 
ders bey der Landwirthschaft, auch auf die Natur 
einwirkt, und dadurch ihre produktive Kraft er¬ 
höht. Er macht keinesweges, wie Hufelajid neuer¬ 
dings behauptet hat, aus Dingen au sich nur Güter, 
sondern er schafft auch selbst Dinge an sich. Wenn 
Smith und seine Anhänger bey der Berechnung der 
Summe des Nationaleinkommens auch Capitalrenten 
in den Calcul mit aufgenommen wiesen wollen, so 
haben eie dabey den Punct übersehen, dass sich das 
Nationaleinkommen nicht berechnen lassen kann 
nach der Summe des Einkommens aller einzelnen 
Individuen eine« Staats, sondern nach dem Einkom¬ 
men des Ganzen als eine Person betrachtet; wo na¬ 
türlicher Weise entweder die Capitalrenten der ein¬ 
zelnen Individuen entweder ganz wegbleiben, oder 
wenn sie bey den Capitalisten, die aie erheben, in 
Einnahme kommen, bey denjenigen wieder in Aus¬ 
gabe gestellt werden müssen, die nie zahlen. 

SPE C UL/1 TI VE PHIL O S OPHIE, 

Vernunft und Verstand. Erster Theil. Eine wift- 
.■'cn.-cbabliche Darstellung; dem gebildeten Manne, 

yu.cbt der Schule , zunächst gewidmet. Von 

J. Salat , Prof, auf der Universität zu Landshut. 

Tübingen, in -der Cotta’schen Buchhandl. i8o8* 

VIII. und 366 tre ten. 8- ( 1 Thlr. i$ gr.) 

Ein Jahr früher, als die vorliegende Schrift, er¬ 
schien eine unter ähnlichem Titel von Hrn. Weiller: 
Verstand und Vernunft. Wenn wir uns jetzt blos 
an die beyden Hauptwörter des Titels halten wol¬ 
len, 80 müssen wir bekennen, dass die Rangord¬ 
nung derselben für den Geist der vorliegenden 
Schrift passender gewählt sey, als von Hrn. Weiller 
geschehen ist. (vergl. die Recension jenes Buchs, 
von einem andern Recensenten, in diesen Blättern, 
Jahr 1807, Decernher, No. 1G1.) Ohne eben hart 
über einen von beyden Schriftstellern urtheilen zu 
wollen , kann man doch nicht verkennen, dass 
Mrn. Salat ein weit gebildeterer und ei 'dringende¬ 
rer Geist beseele, als jenen Verfasser, der sich ge- 
^en den Vorwurf, eine blosse Gefühlsphilosophie, 

welche gewöhnlich unverstanden von ihrem eignen 
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Urheber bleibet, aufgestellt zu haben, schwerlich 
möchte verteidigen können. Wir erinnern diess 
nur irn Voraus, um zu verhüten, dass man, wie 
jüngst in einer andern gelehrten Zeitung geschah, 
die Schriften der Herren Salat und Weiller ganz in 
eine Classe werfe oder nach einerley Gesichts- 
puncte beurtheile. 

„Erst di« Sache, dann das Wort! Das Wort 
ist um der Sache willen, und der Sprachgebrauch, 
sofern er der gebildetem Menschheit angehört, 
muss heilig gehalten werden.“ Diess ist gleichsam 
das Motto, mit welchem unser Verfasser sein Werk 
in einer kurzen Einleitung eröffnet. Er hat daria 
den Zweck, jenes Höhere zu erforschen, worin 
alles Endliche ruhet, in so fern nemlich auch die 
Philosophie mittelst ihres Princips in ihm begrün¬ 
det , und in so fern durch richtige Erkenntnis* 
und Behandlung desselben von Seiten des Denkers 
jeder wahre Fortschritt im Reiche der Wissen¬ 
schaft zuletzt bedingt ist. Dass eine solche Unter¬ 
suchung zu keiner Zeit durch keine Gestalt oder 
Wendung der philosophischen Systeme ganz über- - 
flüssig gemacht werden könne, gestehen wir dem 
Verfasser gern zu. Denn obwohl jenes Höhere sei¬ 
nem absoluten Wesen nach unverrückbar dasselbe 
bleibet, so beruhet doch seine Erscheinung in der 
Philosophie, in den Wissenschaften und in dem 
Leben des höher gebildeten Menschen zunächst auf 
der Ansicht, welche ein Jeder von ihm fasset, und 
mithin aui der Stellung, in welche er sich gegen 
dasselbe eetzet. Nur durch gründliche und klare 
Darstellung diese* ursprünglich auf der Freyheit 
des Denkers beruhenden Verhältnisses kann der 
Punct ausgemittelt werden, von welchem, und 
die Art und Weise, wie von ihm aus die Philo¬ 
sophie beginnen muss. Dieses Verhähnies iet aller¬ 
dings nur etwas Subjectives, und das Absolute darf 
als solches, nicht als Glied eines Verhältnisses be¬ 
trachtet werden; es ist ein Verhalten des Denkers 
bey dem Ergreifen oder Erfassen des Höchsten; 
allein da dieses offenbar, nur sofern es erfasst oder 
ergriffen wurde , in die Sphäre der Philosophie 
uud des Wissens kommen kann, so ißt jenes Ver¬ 
hallen unleugbar die erste Bedingung aller sofort 
zu erkennenden Wahrheit. Alan übersieht diesen 
Punct entweder, oder man hält ihn nicht für so 
entscheidend im Gebiete der Philosophie, wenn 
man behauptet, dass die Erkenntniss des Absoluten 
bioe auf dem hohem Genius des Denkers beruhe 
und mithin eine Prärogative der edleren geistigen 
Natur eey. ^ Allein man sehe wohl zu, dass man 
bey dieser Behauptung, indem mau ein Verhalten 
des Geistes in der höchsten Sphäre seiner Thati>- 
keit ohne Selbstbestimmung annimmt, die Freyheit 
desselben, die-Freyheit der Richtung oder Stim¬ 
mung, nicht verloren gehen lasse. Hierüber etwas 
Festes auszumitteln , dürfte für die Philosophie 

Überhaupt sowohl, als insbesondre für ffie Polemik 
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clor neuesten Systeme, von vorzüglicher Wichtig¬ 
keit seyn. Unser Verfasser gebt auf diese Unter¬ 
suchung nicht ein, sondern setzt die Freyheit und 
ihr Mitwirken bey der Erkenntniss des Höchsten 
als unbezweifelt voraus. Das Princip der Philo¬ 
sophie heisst demnach bey dem Verfasser durchaus 
praktisch, in so fern ihr Wissen durch ein Han¬ 
deln-des innern Menschen bedingt ist. 

Es scheint dem Recensenten nothwendig, seine 
Leser auf den hier erneuerten Versuch, das philo¬ 
sophische Wissen in seiner Abhängigkeit von einem 
rein menschlichen Handeln darzustellen, aufmerk¬ 
sam zu machen. Kants Untersuchungen stimmen 
mit dieser Ansicht überein, obwohl sie dieselbe 
nicht selbst aufstellen, Jacobi verräth es noch deut¬ 
licher in seinen Schriften, aber es fehlt in densel¬ 
ben an systematischer Darstellung, und die Formen 
d#r herrschenden Systeme haben bis jetzt obgesiegt. 
In einigen dieser Systeme selbst war von einem 
ursprünglichen Handeln zur Begründung der Weis¬ 
heitslehre die Rede; aber jenes Handeln blieb ein 
Handeln de« (denkenden oder ansebauenden) Geistes, 
mithin selbst ein Wissen, wenn schon nicht unter 
diesem Namen, anstatt dass es ein Handeln des 
Gcmüthes , des Menschen in der Einheit seines 
Kopfes und Herzens, hätte seyn und dem gemäss 
dargestellt werden müssen.' Denn der Sinn jener 
Behauptung, dass das Princip des Wissens und Er- 
kennens nicht selbst ein Wissen und Erkennen, 
eondern praktisch sey, ist unstreitig wohl dieser: 
cs sey eine gewisse Richtung, Einrichtung und 
Stimmung des Gcmüthes erforderlich, um das phi¬ 
losophische Denken und Forschen recht anzufangen 
und fortzusetzen. Ad divos adeunto caste. Diese 
Stimmung könne zwar allerdings in Einzelnen als 
genialisch, als eia .Werk der Natur erscheinen; al¬ 
lein diese Natur sey nicht ohne Freyheit, und zum 
Behufe des philosophischen Studiums müsse die aus 
ihr hervorgehende Stimmung genau vorgezeichnet, 
und dieser Anweisung gemäss mit Freyheit und Ab¬ 
sicht hervorgebraebt und befördert werden. Sie 
entstehe demnach nicht, wie mit einem Schlage, 
durch den Willen in der gewöhnlichen Bedeutung 
des Wortes, sondern sie gehe, (abgesehen von der, 
in Einzelnen nach Graden verschiedenen, Mitwir¬ 
kung des Genius oder der edleren Natur,) nur au* 
treuer und sorgfältiger Anordnung und Richtung der 
gesammten Kräfte des Geistes, aus einem vollendeten 
Zusammer.nehmen seiner selbst, hervor. — Man 
siebt hieraus, dass dasjenige, was auch unserm Verf. 
als Princip aller Wahrheit erscheinet, nicht ehe hin¬ 
länglich wird anerkannt und gewürdigt werden kön¬ 
nen, als bis wir eine echt psychologische Darstel¬ 
lung jener tiefsten Regungen des menschlichen Ge- 
xmithes erhalte«, durch welche der Anfang aller 
wahren Weisheitslehre' begründet ist, und die m*n 
daher die subjectiyen Factoren aller Philosophie nen¬ 
nen möchte: eine psychologische Propädevtih und 
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TTodegetik zur Philosophie, wie unter andern viel¬ 
leicht Fries sie geahndet, aber allerdings in seiner 
Kritik nicht gegeben hat. Leider müssen wir be¬ 
kennen, dergleichen Untersuchungen auch in der 
vorliegenden Schrift nicht, wenigstens nicht er¬ 
schöpfend, gefunden zu haben. Der Verf. entschul¬ 
digt sich damit, dass seine Schrift zunächst nicht der 
Schule, sondern dem gebildeten Manne überhaupt, 
gewidmet 6ey. Allein gerade diess dürfte ihr zum 
Vorwurfe gereichen. Denn auf welchem andern 
Wege, als dem der Schule, darf der Vf. hoffen, sei¬ 
nen Ansichten gründliche Erkenntniss und Würdi¬ 
gung, und mithin Einfluss auf die Wissenschaft zu 
verschaffen? Uebrigens stehen die hier mitgetheilten 
Untersuchungen allerdings in wissenschaftlichem Zu¬ 
sammenhang e, und können wenigstens dazu dienen, 
den echten Geist der auf ein praktisches Princip ge¬ 
gründeten Philosophie näher kennen zu lernen. Die 
Hauptpuncte in dem Ideengange des Verfassers sind 
folgende. 

„Mit Erfolge philosophiren kann nur der wür¬ 
dige, wirkliche Mensch. Dieser aber ist derjenige, 
dessen Geist dem Ewigen und Göttlichen huldigt, und 
dasselbe reinpraktisch (?) anerkennt. Diess geschieht 
mit Freyheit, deren Eine Potenz, nach S. 55 u. a., 
der Wille ist. Das Höhere und Göttliche aber wird 
dann anerkannt als ein schlechthin Unbedingtes oder 
Absolutes, und das Ich des Menschen als durchaus 
abhängig von ihm; denn es gibt keine sich selbst 
überlassene Vernunft. In jener huldigenden Anerken¬ 
nung nun besteht die wahre Vernunft. Diese zeigt 
sich in dem Menschen zuerst als eine Stimmung des 
Geistes, welche moralisch und relig:ös zugleich ist. 
Diese Stimmung oder innere Verfassung macht den ur¬ 
sprünglichen Charakter des Menschen aus, welchen 
er vermöge seiner Freyheit selbstthätig in sich erzeugt, 
und zu jeder Speculation schon mitbringt. Sie er¬ 
scheint aber anfänglich als Gefühl, welches von dem 
reinsten, unmittelbaren Jßewusstseyn des Höhern be¬ 
gleitetist,“ welches den Geist des innersten, höhe¬ 
ren Lebens ansmacht, und worin der Mensch, wie 
durch eine Offenbarung, des Göttlichen und seines 
Verhältnisses zu ihm unmittelbar inne wird, vor al¬ 
ler Speculation und Reflexion. „Diese lebendige Er¬ 
scheinung des Höhern vor dem Geiste und in dem 
Gefühle des würdigen Menschen ist nun die Idee, in 
ihrer ursprünglichen Form; und da jene innere Wirk¬ 
samkeit, durch welch« die Idee erzeugt wird, die 
ursprüngliche und eigentümliche Aeusserung der 
Vernunft ist, so kann die Idee auch ein Product der 
Vernunft genannt werden. Wieder aber ist die Ver¬ 
nunft die Aeusserung jenes Höhern selbst, mit wel¬ 
chem sie innerlich verbunden ist, und welches sich 
in ihr, höherer Natur zufolge, jedoch unter Bedin¬ 
gung der oben erwähnten freyen Selbslthätigkeit, of¬ 
fenbaret. — Weiter vom Gefühle aus erfasst zu¬ 
nächst die Phantasie die Idee, und stellt sie, nock 
unausgesprochen, im Urbild« dar, Alles beruht jetzt 
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darauf, dass die Phantasie rein und geregelt sey. 
Diess wird aber unfehlbar geschehen, wenn die erst« 
Bedingung aller wahren Ansicht, die reine Tendenz 
des Willens (?), Statt gefunden hat; mittelst dieser 
erhält und findet die Phantasie, nebst allen erkennen¬ 
den Vermögen, den echten Stoff, die wahre Sache. 
Nun tritt,die Vernunft, durch die geregelte Phantasie, 
mit Sicherheit in den Verstand, und Speculation und 
Wissenschaft können nun mit Erfolge beginnen. Die 
Erkenntnis* erhält jetzt den eigentlichen Charakter 
des Anschauens mit Reflexion, und wird eigentliches 
VPissen. Aber da der erkennende Verstand nicht das 
Höchste im Menschen ist, so wird sich auch Wahr¬ 
heit im Wissen nur dann finden, wenn dasselbe in 
seiner ursprünglichen Abhängigkeit von Glauben und 
Ahndung, so wie die Wissenschaft in ihrer Bezie¬ 
hung auf das ursprüngliche innere Leben beharret. “ 

Unsre Leser sehen aus dieser kurzen Darstellung, 
dass die Ansichten des Vfs. im Einzelnen eben nicht 
neu sind, und das6 der wichtigste Theil seiner 
Schrift in demjenigen gesucht werden muss, was er 
über das ursprüngliche innere Leben und die ur¬ 
sprünglich praktische Thätigkeit und Stimmung des 
würdigen Menschen gesagt hat. Vieles findet sich 
hierüber in den einzelnen Abschnitten des Buches, 
welche folgende sind : 1) Idee und Begriff; 2) Gefühl 
und Begriff; 3) Idee und Gefühl im Verhältnisse zur 
Phantasie, oder, Bild und Begriff'; 4) Ahndung; 
5) Glaube und Wissen; 5) Anschauung und Re¬ 
flexion; 7) Erkenntniss; 3) Ueberzeugujig, Gewiss¬ 
heit, Beweis; 9) Geist und Buchstabe, Sinn und 
Begriff ; 10) die Sache; Stoff und Form; Wissen¬ 
schaft; 11) Leben und Wissenschaft, Praxi« und 
Theorie, Handeln und Speculiren ; 12) der Mensch 
und der Denker; das lebendige Princip ; System; 
Philosophie. — Die Erörterungen über diese Gegen¬ 
stände sind ausführlich und deutlich-; nur über den 
wichtigsten und charakteristischen Punct der Schrift, 
das Praktische in dem Principe der Philosophie, fehlt 
es an psychologisch (oder nach Fries, anthropolo¬ 
gisch) erschöpfender Untersuchung. Hr. S. spricht 
zwar wiederholt von der rein praktischen Anerken¬ 
nung des Höhern, von der reinen Tendenz des TT il¬ 
lens , welche die erste Bedingung der richtigen Er¬ 
fassung der Idee im Gefühle und in der Phantasie 6ey; 
aber 10 ie cliess geschehe, ist nirgends entwickelt. 
Das Praktische geht in den Darstellungen des Vfs. als¬ 
bald in Stimmung und Gefühl über, und als solche 
ist es doch unstreitig nicht mehr, was es anfangs ge¬ 
nannt worden war. Alles ,,praktische Ergreifen des 
Höchsten,“ alle ,, Offenbarung des Gewissen (veri) 
durch das Gewissen (consecentia facti)“ und dergl. 
bleibt mysteriös, was es doch nicht darf. Wir kön¬ 
nen es manchen Lesern nicht verargen, wenn sie 
Hm. S. nach solchen Aeusserungen einer schon oft 
leidig genannten Gpfiihlsphilosophie bezüchtigen wrol- 
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len, ob die seinige gleich eigentlich diess nicht ist. 
Da er aber .selbst ( S. .176 fg.) die innere Erfahrung 
den Grund und die Bedingung der Philosophie ge¬ 
nannt hat, ohne Welche kein wahres Wissen erfol¬ 
gen könne; so ist die Forderung an ihn unerlässlich, 
dass er selbst vermittelst der innern Erfahrung die 
Genesis der Philosophie aus ihrem praktischen Prin¬ 
cipe, und die Nothwendigkeit dieses I'rincipes aus 
der Organisation des Geistes, nachweisen müsse, 
wenn er ein Wissen um seine B#hauptungen bewir¬ 
ken, und die tiefsten Regungen des Gemüthes nicht 
als qualitates occidtas erscheinen lassen wolle. 

'"Was sonst in Reeensionen zu Anfänge erinnert 
zur werden pflegt, haben wir bis ..an .das Ende ver¬ 
spüren müssen, nemlich dass der Titel des Werke« 
zu dem Inhalte desselben nicht ganz passe. Dass die 
Philosophie ..nicht von dem Verstände ausgehe., dass 
dieser nur das Darstellungsmittel derselben für die 
.wissenschaftliche Form se}r, dass sie aber ihren Stoff, 
(,, die Sacne, der da« Wort nur dienet,“) aus -der 
Vernunft, unabhängig von aller Thätigkeit des Ver¬ 
standes, entlehne, diese Wahrheiten einleuchtend 
zu machen, konnte der Hauptzweck der angezeig¬ 
ten Schrift nicht seyn , da dieselben zu allgemein 
unter uns und namentlich in denjenigen Systemen 
anerkannt sind, ge^en welche die Polemik des Verfe. 
gerichtet ist. Uebrigens unterscheidet ßich die Theo¬ 
rie des Verstandes nach unserm Verf. in keinem we¬ 
sentlichen Puncte von den in neuern Systemen der 
Philosophie gegebenen. Wohl aber wollte er das 
Verhältniss aller vermögen des Gemüthes unter ein¬ 
ander, ihre Abhängigkeit von der Vernunft, und 
das wahre W esen dieser Centralkraft von neuem un¬ 
tersuchen. Hätte er diess aut die von uns angedeu¬ 
tete W eise vollständiger gethan, so würde er auch 
im Stande gewesen seyn, den Unterschied seines 
Standpunctes von dem idealistischen schärfer zu be¬ 
stimmen, und nicht Verschiedenheiten bisweilen an- 
sunehmen , wo sie nicht sind. Wir bitten den 
Verf., (wenn anders noch Zeit dazu ist,) auf diese 
Bemerkung bey Ausarbeitung des in der Vorrede 
versprochenen ziveyten Tkeiles Rücksicht zu neh¬ 
men , welcher kritische Peylagen enthalten soll. 
Auch, wenn in diesen iieylagen sieli Veranlassung 
fände, möchte der Verf. die Einheit des Endlichen 
und Unendlichen in der Sphäre des objectiven Wis¬ 
sens nacn seinen Grundsätzen besser würdigen, als 
er zuweilen in diesem Theile gethan hat. Die 
Empirie der Physik, welcher er doch (S. 136 fg.) 
Antheil an der Speculation zugesteht, verdient hö¬ 
her angeschlagen und tiefer erfasst zu werden. __ 
Wir scheiden übrigens von dem Verfasser mit lau¬ 
terer Anerkennung eines echt idealen und eben da¬ 
durch auch echt humanen Sinnes , welcher au* 
seineic ganzen Schrift unverkennbar hervorblickt. 
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Wilhelm Traugott Krugs, Professors der Philoso¬ 

phie. in Königsberg, (jetzt in Leipzig) System der 

theoretischen Philosophie. Zweiter Th eil. Kö¬ 

nigsberg, bey Göbbels und Unzer. lgoß. VIII u. 

465 S. gr. ß. (2 Thlr. 12 gr.) 

Auch, unter dem Titel: 

Erkenntnis sichre oder Metaphysik. Von Wilhelm 

Traugott Krug, u. e. \v. 

Dieses Lehr - and Handbuch der Metaphysik folgt, 
als zweyter Haupttheil im Systeme der theoreti¬ 
schen Philosophie, auf die „Denklehre oder Lo¬ 
gik,“ welche zwey Jahre früher erschien, und 
steht, seinen Principien nach, in Verbindung mit 
der ,,Fundamentalphilosophie“ des Verfs., welche 
im J. i8°5- Züllichau in der Darnmann’schen 
Buchhandlung herauskam. Beyde Schriften sind 
in diesen Blättern, (jene Jahrg. 1306. St. log, diese 
Jahrg. 1805. St. 29,) von andern Piece. beurtheilt 
worden. Schreiber dieses findet es nöthig, seine 
Leser auf jene Beurteilungen jetzt wieder zu ver¬ 
weisen, um dadurch stillschweigend die (in der 
vorliegenden Metaphysik unbeantwortet und unbe¬ 
rücksichtigt gebliebenen) Einwendungen zu wie¬ 
derholen, welche dem Hrn. Verf. gegen seine Un¬ 
terscheidung von Pteal- und Ideal - Principien, ge¬ 
gen den zu enge gefassten Begriff von Philosophie 
überhaupt, gegen die (wissenschaftliche) Begrün¬ 
dung der Logik und Metaphysik durch eine Lehre, 
welche keines von beyden seyn soll, gegen seine 
Erklärung der Wahrheit und andere gemacht Wor¬ 
den sind. Ohne diese Einwendungen jetzt von 
neuem aus einander zu setzen , wollen wir versuchen 
zu zeigen, dass die Metaphysik des Hrn. Vfs., auf den 
Grundlagen seines Synthetismus, nach einem zu 
engen Begriffe und ohne umfassende Untersuchung 

Ziwcyter Bund, 

der reinen Vernunft errichtet, allerdings nicht wer¬ 
den konnte, was sie seyn soll. 

. fferr K» erklärt die Metaphysik ($. 1.) für ü,*« 
Wissenschaft von der ursprünglichen Gesetzmässig- 
keit des menschlichen Geistes in Ansehung derjeni 
gen Tätigkeit, welche das Erkennen fd. h. das 
V01 stellen eines gegebenen Gegenstandes als eines 
bestimmten Gegenstandes, 0. 7), genannt wird." 
Sie habe sich dem zufolge mit dem Trausscenden- 
taUn oder mit demjenigen zu beschäftigen, was in 
Ansehung unsrer Erkenntnis a priori gegeben sey 
Ihr allgemeines Problem sey also: welches sind die 

transscendentalen Bedingungen der menschlichen Er¬ 
kenntnis S? -- Es ist schon früher bemerkt wor¬ 
den, dass Hr h. mit diesen Erklärungen die wahre 
Aufgabe der Spekulation sehr einseitig und unvoll¬ 
ständig dargeeteilt habe. Ohne jetzt aus Gesichts- 
puncten gegen ihn argumentiren zu wollen, welche 
selost noch streitig sind, so ist doch soviel offen- 
bar, dass Hr . K das» Mittel für den Zweck nimmt. 
Ohne Zweifel soll die Metaphysik Ansichten von 
den Dingen, von der Welt eröffnen, welche der 
blosse Sinn nicht zuführen kann; den Weg zu den 
selben bereitet die analytische Untersuchung der 
Gemuthskräfte; diese ist das Mittel zum Zwecke- 
bey Hrn. K. macht sie den alleinigen Inhalt der 
reinen Erkenntnisslehre aus. — Wie weit diese 
Untersuchung fortgesetzt werden müsse, wird sich 
nach der Fähigkeit bestimmen, welche den einzel¬ 
nen Gtmuthsvermögen zur Hervorbringung der ge¬ 
suchten Einsichten zuzuschreiben ist. Kann das 
Erkenntnisvermögen für sich zu der Vernunftan- 
sicht von der Welt verhelfen : wohlan, so wird 
steh die Metaphysik mit einer ihr vorangehenden 
Analytik der Erkenntmsskräfte begnügen. Zeigt sich 
das Gegentheil, so muss die Analytik des Geistes 
zum Behufe der Metaphysik fortgesetzt werden, 
bis sich aus ihr eine vollständige, in sich geschlos¬ 
sene, Vernunftansicht von den Dingen ergiebt. 
Herr K., irre geleitet durch seinen zu en^en Be¬ 
griff von Philosophie überhaupt und von theoreti¬ 
scher Philosophie insbesondere, hat diess zu thuu 

[5i ] 
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unterlassen. Er war überzeugt, dass die Vevnunft- 
an sicht von der Welt nur durch praktische Vernunft 
vollendet werden könne, aber er nahm dennoch 
die Untersuchungen über die Natur dieses Vermö¬ 
gens in die Metaphysik nicht auf. Er tadelt viel¬ 
mehr Kant, dass dieser eine Metaphysik der Sit¬ 
ten zugelassen habe, welche ja zur praktischen Phi¬ 
losophie gehöre. Allein liier irrt sich Herr K. 
Wenn auch die Harnische Metaphysik der Sitten 
,,offenbar nichts anderes ist, als reine praktische 
Philosophie,“ so hat doch Kant durch Kritik der 
praktischen Vernunft gezeigt, wie die Lücken er¬ 
gänzt werden müssen, welche die theoretische 
Vernunft in speculativer Hinsicht lasse. Hierauf 
kam es jetzt an. Durch praktische Vernunft, (der 
Uebcrzeugung des Verfs. gemäss, welcher hier sei¬ 
nem Lehrer ganz nachfolgt,) zu vollenden, was 
durch theoretische nicht vollendet werden konnte, 
diess war nothwendige Aufgabe für den Verf. — 
Sein Buch hörte darum nicht auf* Metaphysik zu 
seyn; denn er nahm dann nicht die Lehren der 
praktischen Philosophie in die theoretische herü¬ 
ber, sondern nur die (eit venia verbo) psychologi¬ 
sche- Grundlage derselben, in so fern mit deren 
Hülfe die Vernunftansicht von der Welt vollendet 
werden konnte, welche man von der Metaphysik 
berechtigt ist zu erwarten. Bey der Vernachlässi¬ 
gung dieses Hauptpunctes konnte es nun nicht feh¬ 
len, dass die Ausbeute des vorliegenden Werkes 
blo8 negativ, und seine etwanigen Resultate nicht 
befriedigend werden mussten. Eine weitere Prü¬ 
fung seines Inhalte» wird diess deutlich erkennen 

lassen. 

Das Ganze wird abgetheilt in reine und in an¬ 
gewandte Türkenntn iss lehre. Die erstere heisst auch 
Ontologie, und zerfällt in zwey Abschnitte, a) von 
der Erkenntnis» überhaupt, b) von der Erkenntniss 
in Ansehung der einzelnen Sphären des Erkennt¬ 
nisvermögens, mit den Unterabtheilungen : i) Ana¬ 
lytik der Sinnlichkeit, 2) Analytik des Verstandes, 
3) Analytik der Vernunft. Die angewandte Meta¬ 
physik enthält zuerst die Metaphysik der sinnlichen 
Natur oder die niedere Metaphysik, mit den Haupt¬ 
stücken: metaphysische Tlylologie, metaphysische 
Organologie und metaphysische Teleologie. Sodann 
die Metaphysik der übersinnlichen Natur oder die 
höhere Metaphysik, und hier die weitern Abthei¬ 
lungen: metaphysische Psychologie, Kosmologie 
uad Theologie. Die drey Abtheilungen der Onto¬ 
logie sind im Wesentlichen ganz nach der Kritik 
der reinen Vernunft bearbeitet, die Hylologie nach 
den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwis¬ 
senschaft, die Organologie und Teleologie grössten- 
theils nach der Kritik der Urtheilskraft, die höhere 
Metaphysik endlich wieder nach der Kritik der rei¬ 
nen Vernunft. Der Vf. hat also wenig Eigenes * dem 
angeblichen Synthetismyis ausgenommen, der aus 
seiner Fuadamentalpbilosophie bekannt ist, und 

einzelne Bemerkungen, namentlich polemische, de¬ 
ren grösserer Theil uns aber nicht treffend geschie¬ 
nen hat. Die Unterscheidung einer sinnlichen und 
übersinnlichen Natur ist in unser« Tagen nicht 
ohne Anstoss; die Capitel der Metaphysik der über¬ 
sinnlichen Natur aber, — also was die Hauptsache 
hätte seyn müssen, — erscheinen hier ganz und 
gar ohne positiven Inhalt, und sind bloe kritisch¬ 
polemisch. Jedoch wir wenden uns zu dem Ein¬ 
zelnen, soweit es die Gränzen dieser Blätter ver¬ 
stauen. 

Der wichtigste Theil ist unstreitig die Analy• 
iik, denn durch diese sollen wir erfahren, wievi«! 
der Mensch von dem innersten Wesen und Zusam¬ 
menhänge der Dinge aussagen könne oder nicht. 
Dieser Theil nun hat den zwiefachen Mangel, we¬ 
der rein noch vollständig zu seyn. Er ist i) nicht 
rein, denn er vermischt mit den in ihn eigentlich 
gehörigen Untersuchungen, welche genau genom¬ 
men psychologischen Gehaltes sind, (nur aber in 
dem Sinne des Wortes, in welchem Fries derglei¬ 
chen Untersuchungen anthropologisch nennet,) Be¬ 
hauptungen. speculativer Art, welche, wiefern sie 
höchstens Resultate derselben seyn könnten, auf 
dem Platze, welchen sie hier einnehnaen, als Vor- 
urtheile zu betrachten sind. Dahin gehört die Be¬ 
hauptung, ,,dass es ein Reales gehe, dem gewisse 
Vorstellungen in uns entsprechen, und welches 
eben durch diese Vorstellungen von uns erkannt 
werde.“ Zu diesem Satze, der offenbar einer Ana¬ 
lytik des ErkenntnissVermögens nicht vorangehen 
kann, gelangt der Verf., mittelst seiner Fundamen- 
talphilosopbie, durch folgenden Sprung: „Indem 
ich erkenne, beziehe ich meine Vorstellung auf et¬ 
was. das mehr als Vorstellung seyn soll; dieses se¬ 
tze ich, als Reales, der blossen Vorstellung, als 
dem Idealen, entgegen; ich setze also bey jeder 
Erkenntniss die Realität des Prkannten voraus; es 
giebt also ein Reales, u. s. w.“ Ist diess logisch 
richtig? Wie mag der Hr. Vf. von der Nothweudig- 

keit der Beziehung der Vorstellung auf ein reelle» 
Object den Schluss machen auf das wirkliche Da- 
seyn dieses Objectes? Es ist ganz das berüchtigte 
Ding an sich, welches dem Verf. die Ansicht sei¬ 
nes Gegenstände® verrückt hat. Von diesem sagt er 
selbst Seife 53: „Wollte jemand mit seinem Pbilo- 
sophiren noch über das, als ein Rrkenntnissobject, 
Gegebene hinaüsgehen(— dieses Gegebene ist 
dasjenige, worauf die Erkenntniss in Raum und 
Zeit bezogen wird oder hin weiset, —) „wollte er 
davon abstrahiren, dass das Object in einem ge¬ 
wissen Verhältnisse zu ihm 6tehe,“ (■— diess ge¬ 
schah aber nicht nothwendig, wenn die Rede war 
von dem metaphysischen Dinge; aber weiter —) 
„Wodurch es eben Erkenntnissobject für ihn ißt,“ 
(— diess wird cs allererst im Acte der Erkenntniss 
selbst, dieses Verhältnis» also ist ganz empirisch; 
weiter! —) „und dann auf dasselbe als ein JSicht- 
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JErkfijintiiissobjtct feüectiten ;** (—* diess thut nun 
Hr. . K. gegen seinen eignen Willen, theils in der 
vorhin angeführten Erklärung dea Realen, theils in¬ 
dem er §. ii. dieses Reale und das Ideale, das Ob¬ 
ject, und das Subject, als die beyden Factoten aller 

Erkenntnis* aufstellt; —) „so würde er jenes Ob¬ 
ject als ein Ding an sich betrachten, aber. Cben des¬ 
wegen auch nicht das AHermindeßte von demselben 
weiter prädiciren können“ (— welches denn auch 
unser Verf. weiterhin weder gethan noch gekonnt 
hat.) Nun fragt sich aber weiter, wie die Funda- 
mentalphilosophie zu jener Ur-Voraussetzung kom¬ 
me, sofern ja in ihr von Analytik des Erkennt- 
nissvermögens noch gar nicht die Rede war, wel¬ 
che erst hier anhebtV Diese Frage möchte schwer 
zu beantworten seyn. Jene Voraussetzung heisst 
unvermittelt und unerweislich, der Verf. beruft 
sich auf Jakobi, der etwas ähnliches gesagt habe, 
/_ auch Jakobi muss oft vertheidigen helfen, was 
er nicht verschuldet hatte ! —) übrigens aber bleibt 
dem Leser die Wahl, entweder die Fundamental¬ 
philosophie vor der Analytik für grundlos, oder 
diese nach jener für überflüssig zu halten. Hr. K. 
geht indessen in den Missgriffen über diesen Ge¬ 
genstand noch weiter. Er nennt jene ursprünglich 
vorausgesetzte Realität, ($. ic, vergl. (j. 39, Anm. 2,) 
,,ein Prädicat der Frkenntuissobjecie, und zwar 
das allen andern zum Grunde Regende Prädicat,“ 
und führt auch die Realität oder das Seyn als Ur- 
kategerie auf, und tadelt Kant za zweyen Malen, 
dass er diese Kategorie eine so untergeordnete Rolle 
spielen lasse, da sie doch eine viel höhere Digni¬ 
tät habe, u. s. w. Wir wollen unsre Leser nicht 
durch eine Widerlegung dieser Dinge ermüden; es 
ist aber in r That merkwürdig, wie ein sonst 
Geübter und gewandter Denker in den Fesgclu des 
Dinges an sieb liegen kann, während er ihnen längst 
entronnen zu seyn wähnet. Hr. K. müsste, wenn 
er das Ur-Prädicat der Dinge kennt, welches ihnen 
vor aller Anschauung zukömmr, ja auch wohl mehr 
von ihnen zu offenbaren im Stande seyn. Aber es 
folgt nichts, denn — man hatte es so nicht gemey- 

net! — 

Ein anderer Grund, die von unseren Verf. gege¬ 
bene Analytik der - Erkenn tniss vermöge» für nicht 
rein zu erklären, ist der, dass in sie, ausser der 
gewöhnlichen Lehr« vom Schematismus der Ver¬ 
standesbegriffe, noch eine ziemlich weitläufige Er¬ 
klärung der Prädicabilien aufgenommen worden ist, 
welche uns hierher gar nicht zu gehören scheint, 
und höchstens, als Nebensache, in ein paar Anmer¬ 
kungen zu der vom Verf. sogenannten niedern Me- 
taphvsik mitgetheilt werden konnte. Frtylich hat 
Hr. K. hierin viele Auctoritäten unter den Kärnti¬ 
schen Philosophen für sieh, und Kant selbst hat 
(Kr. der reinen Vernunft Seite 107, Ausg. 3.) gesagt, 
dass die abgeleiteten Ver$tande6begriß'e in einem voll¬ 
ständigen Systeme der Transgcendenulphilosophie 

m 

nicht übergangen werden dürfen. Allein da es für 
den Zweck der Metaphysik nicht darauf ankommt, 
(nach Kant,) „den Stammbaum des reinen Verstan¬ 
des völlig.auszumahlen,“ sondern nur, die ursprüng¬ 
liche Gesetzmässigkeit desselben im Erkennen Aa?- 
zuthun, welches durch die Lehre von den Katego¬ 

rien und deren Schematismus hinlänglich geschieht• 
so sollte diese Art von transscendentalphilosophi- 
sch.em W örterbuche, dessen Kenntnisa übrigens an¬ 
gehenden Schülern der Metaphysik nothwendio-seyn 
mag, aus dem Systeme der reinen Wissenschaft 
eben So entfernt weiden, wie ähnliche Capiteb aus 
der gereinigten Logik. 

3) Wir kommen zu dem zweyten, der Analytik 
upsers Verfs. oben gemachten, Vorwurfe, dass eT-e 
nicht vollständig sey. Zuerst nämlich fehlt ihr die 
Analytik des innern Sinnes gänzlich. Der innere 
Sinn wird zwar, im Gegensätze mit dem äussern 
erwähnt, (j. 15 bis so; aber die ihm eigne Form 
der Zeit wird blos auf die, durch sie gleichfalls 
angeschauten, äusseren Gegenstände bezogen, und 
was ihm für sich zukömmt und von Einflüsse auf 
metaphysische Erkenntnis! seyn kann, z. B. die Na¬ 
tur des geistigen Daseyns, die Entwickelung seiner 
innern Einheit durch Einbildungskraft und Gefühl 
diess alles bleibt unerwähnt. Und doch dürfte es 
unmöglich seyn, ohne gründliche Untersuchung die¬ 
ser Punkte die so wesentlichen Lehren von dem 
Vernunftglauben, und v 1 der Ergänzung des Wis 
sens durch ihn, in ihr gehöriges Licht zu setzen. 
Wie viel consequenter und überlegter haben in die¬ 
ser Hinsicht mehrere Schriftsteller aus der Schellin 
gischen Schule gehandelt! Dafür aber weiss uns auch 
die Metaphysik unsers Verfs. von allen jenen Gegen 
ständen, gar nichts zu sagen. Die niedere Metaphysik 
fangt ganz unbefangen folgendermaassen an, (j '04• 
„Zur sinnlichen Natur gehören nur diejenigen Ob¬ 
jecte , welche in Raum und Zeit von uns wahr¬ 
genommen werden. Die Metaphysik der sinnlichen 
Natur ist daher blos metaphysische Körverlekre« 

Und in der Anmerkung dazu: „Die in der blossen 
Zeit wahrnehmbaren Veränderungen können hier 
nicht in besondre Erwägung gezogen, sondern’Müs¬ 
sen zu den Veränderungen körperlicher Din«*e ge¬ 
rechnet werden, so lange wir diese als blosse Er- 
fahrungsobjecte betrachten.“ (Aber auch dort ha¬ 
ben wir von dem, was wir suchen, nichts gefun- 
dfn-) ^Denn ob diese Veränderungen nur eine Mö- 
dification des eomparativen Innern sey«n, oder ihr 
eigenthümliches, schlechthin inneres Princip haben, 
ist nach dem Bisherigen ganz problematisch,“ Allein 
hierüber hat ja auch die Analytik, so wenig als die 
niedere Metaphysik, zu entscheiden. Genu^ dass 
inn§r£ Thatsachen vorhanden sind, ohne °deren 
Kenntniss die Vernunftansichten von der Welt, wel¬ 
che die Metaphysik wissenschaftlich aufzustellen die 
Pflicht bat, nicht begriffen werden können. Aber; 
so verweist man, wie der Verf. thut a. a. O die 
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Psychologie gänzlich aus dem Gebiete der Philoso¬ 
phie, in der metaphysischen Analytik wiederholt 
man die Kritik der reinen Vernunft, und meynt 
nun, die Metaphysik könne nicht fehlen! — Dass 
bey diesem Verfahren die höhere Metaphysik nicht 
nachholen könne, was die niedere entbehrt und die 
Analytik übergangen hatte, versteht sich von selbst. 
Alles, was Hr. K. unter dem Titel: metaphysische 
Psychologie, 0. 153 fgg. gesagt hat, beschränkt sich 
auf die aus der Kritik der reinen Vernunft bekannte 
Kritik der dogmatischen Lehrsätze von der Seele, 
und wird betrachtet als abzuleiten ans dem blossen 
Satze: ich denke. 

Die Unvollständigkeit der von Hr. K. gegebe¬ 
nen Analytik der Gemüthskräfte zeigt sich aber auch 
zweytens in dem Abschnitte: Analytik der F'ernuvft, 
welcher, auf kaum dreyzehn Seiten, wohl zu dürftig 
ausgefallen ist. Der Verf. erklärt, indem er sich 
nach dem gewöhnlichen Verfahren an die Logik 
anschüesst, (ein Verfahren, welches wir keineswe- 
ges gut heissen, hier aber, ohne ein eignes Buch 
zu schreiben, nicht berichtigen können,) die Ver¬ 
nunft, mit Kant, als das Vermögen der Principien, 
und, da jedes Princip eine Bedingung sey, als das 
Vermögen, zu dem Bedingten die Bedingung, mit¬ 
hin zuletzt, die höchste Bedingung, das Unbedingte 
oder Absolute zu suchen. Nach diesem unbestimm¬ 
ten Ausdrucke: das Absolute suchen, wird nun 
Aieses, ohne weitere Erörterung und geradehin, 
für „nichts anderes als ein Ziel ausgegeben, welches 
wir uns selbst durch Vernunft setzen, und womit 
die Vernunft die Uridce, (eben die des Absoluten,) 

_ und dadurch (?) die absolute Einheit ihrer Vorstel¬ 
lungen und Erkenntnisse erzeuge. Diese Idee sey 
demnach eine blosse 2Vormalidee der fUissenschaJt, 

jenes Ziel aber unerreichbar. Zwar bleibe die Ver¬ 
nunft nicht bey dem blos regulativen Gebrauche der 
Idee (als einer heuristischen Maxime) stehen, son¬ 
dern betrachte, wegen ihrer nothwendigen Ten¬ 
denz zum Absoluten (!), dieses selbst als einen 
zur Erkennlniss gegebenen Gegenstand. Allein da- 
bej komme nichts heraus, denn die reale oder ob- 
jeetiye Gültigkeit der reinen Vernunftbegrifte sey 
durch gar keine theoretischen oder speculativen 
Gründe erweislich.“ Diess ist die ganze Ausbeute 
.der Analytik der Vernunft. Aber glaubte denn der 
.Hr. Vf. in der Tbat, der Wissenschaft nicht irgend 
eine weitere Angabe der Art und Weise schuldig 
zu seyn , wie er zu diesen Lehrsätzen über die Na¬ 
tur der Vernunft gelangt sey? Und ist ihm die Ver¬ 
nunft mit ihrer Tendenz zum Absoluten wirklich 
nicht mehr, als eine leere Normalidee? ein Kunst¬ 
griff des Bildners geistiger Natur, um durch einen 
täuschenden Zauberschein den (niederen) Zweck 
des Systems der Begriffe zu befördern? Fiel es 
Hin. Ii. denn nicht hier wenigstens ein, dass er 
einst eines Glaubens bedürfen werde, um dem Wis- 
*en die letzte Einheit zu geben? Wohin wird 

denn jene Lehre vom Glauben gehören? Doch wohl 
nicht in die praktische Philosophie? denn es ist ja 
ein Glaube an die Einheit der Dinge in Gott)! Der 
Verf. verweist, in Hinsicht auf diesen Glauben, am 
Ende des genannten Abschnittes wieder auf seine 
Fundamentalphilosophie. Allein derselbe wird nie 
in der Wissenschaft wurzeln können, wenn seine 
Nothwendigkeit nicht durch Analytik der Vernunft 
dargethan worden ist; und er wird auch, ist er 
gleich selbst nicht ein Kind der Speculation, doch 
nie ohne Speculation in Verbindung mit dem Wis¬ 
sen treten, und die Vernunftansicht von der Welt 
vollenden und krönen können! 

Wir kommen jetzt zu dem zweyten Flaupttheile 
des vorliegenden Werkes, der angewandten Meta¬ 
physik. Was zuerst diese Ueberschrift anlangt, so 
können wir sie aus dem Grunde nicht ganz billi¬ 
gen, weil uns der erste Haupttheil, dessen wesent¬ 
licher Inhalt die Analytik war und seyn musste, 
nicht eigentliche Metaphysik zu seyn scheint, son¬ 
dern nur Propädeutik dazu. Bedeutender ist, dass 
die niedere Metaphysik der hohem vorangeht. Es 
könnte überhaupt gefragt werden, ob in einem 
vollendeten Systeme der Vernunft über die Natur, 
und nach vollendeter Analyse der dieses System er¬ 
zeugenden Geisteskräfte, eine Metaphysik der über¬ 
sinnlichen Natur, getrennt von der Metaphysik der 
sinnlichen Natur, noch möglich sey? (Wenigstens 
ist der Inhalt der erstem bey unserm Vf. blos kri¬ 
tisch-polemisch.) Allein diess angenommen, so 
widerstreitet es dem acht wissenschaftlichen Geiste, 
und ist von nachtheiligem Einflüsse auf die einzel¬ 
nen Lehren, die Vernunftansichten von den einzel¬ 
nen Dingen zu entwickeln, bevor die höchste An¬ 
sicht dfrs Ganzen gegeben und erläutert ist. Ohne 
letztere ist es unmöglich, selbst die Lehren von 
Raum und Zeit in ihrer höchsten metaphysischen 
Bedeutung zu fassen. Der Geist einer Metaphysik 
sey religiös oder nicht; gleichviel; immer muss er 
doch alles durchdringen, in allem sich zeigen, oder 
es ist überhaupt kein wahrer Geist in dem Systeme. 
Dass Hr. Ii. bey der erVvähnten Anordnung seiner 
angewandten Metaphysik hierin unsrer Forderung 
nicht habe Genüge leisten können, lässt sich an meh- 
rern Beyepielen deutlich machen. In dem, was 
über die Kräfte in den Dingen gesagt ist, vermis¬ 
sen wir die Einheit ganz, welche die Vernunft 
vermöge ihrer Tendenz zum Absoluten fordert. Die 
Kraft erscheint, völlig dualistisch, als etwas neben 
der Materie in den Dingen Vorhandenes , beyde als 
ursprünglich. Allein darin ist keine Philosophie. 
So etwas sagt der gemeine Menschenverstand auch, 
fast mit denselben Worten; die Philosophie aber 
soll, von ihrem höhern Gesichtspunkte aus, die 
Aussprüche des gemeinen Menschen - Verstandes 
zwar in- ihrer Natürlichkeit und Nothwendigkeit 
aufzeigen, aber nicht eben blos wiederholen. Der 
Verf. erinnere sich nur der Vorrede zu seiner Logik, 
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p. XI. •— Eben «o die dynamische Ansicht der Kör¬ 
perwelt, und der wahre Sinn des dynamischen Sy¬ 
steme«, ist hier sehr unbefriedigend entwickele. 
Hr. K. nennt (in der Hylologie) die Materie dyna¬ 
misch , in so fern die Kräfte zu ihrem PT esen ge¬ 
hören, und nicht etwa erst zu kraftlos vorhande¬ 
nen Atomen hinzukoroinerf. Allein nach dieser Vor- 
stcllungsart bleibt immer noch Heterogenes gepaart, 
Welches wir mit der Tendenz der Vernunft au ei¬ 
ner höchsten Einheit nicht reimen können. Auch 
die Unterscheidungen zwischen Dynamischem und 
Atomistischem, Mechanischem und Chemischem, 
sind von dem Vf. nicht streng genug gemacht und 
gehalten worden; mathematisch und dynamisch 
sind in der Naturwissenschaft keinesweges entgegen¬ 
gesetzt, und das Mechanische ist so gut dynamisch, 
als das Mathematische so verstanden werden kann. 
Auch hierüber müsste eine durchgeführte Analytik 
bessere Aufschlüsse gegeben haben. — Ferner in 
der Organologie, 0. 137. fängt der Verf. an, von 
der Natur überhaupt als einem organischen Gan¬ 
zen zu sprechen; völlig unbefugter Weise. Denn 
da die Organologie zu der niedern Metaphysik ge¬ 
hört, welche (nach (j. 96) die Materie alsein durch 
Erfahrung gegebenes Object betrachtet, und sie da¬ 
her nur als zum Theile organisch geformt finden 
kann ; so überspringt hier die Wissenschaft die ihr 
von dem Verf. selbst gezogenen Schranken. Dieser 
Inconsequenz würde indessen auch dadurch nicht 
abgeholfen seyn, dass der Verf. die Untersuchung 
über den allgemeinen Organismus der Natur aus 
der niedern Metaphysik in die höhere, in die Kos¬ 
mologie , verwiese. Denn dann wäre noch zu zei¬ 
gen, dass und wie die Vernunft ihre Tendenz zum 
Unbedingten bey der Naturbetrachtung nur durch 
Behauptung eine6 allgemeinen Organismus der Na¬ 
tur befriedigen könne. Allein hierüber giebt der 
Verf. wieder in der Analytik der Vernunft, noch in 
der angewandten Metaphysik, die geringste Wei¬ 
sung. Was er sagt, $. 137: dass alle Naturpro- 
ducte unter einander im genauesten Zusammenhänge 
stehen und darin ein sich selbst erhaltendes und 
fortbildendes Ganzes ausmachen,“ kann weder, em¬ 
pirisch genommen, für begründet, noch, als Ver¬ 
nunftwahrheit, für hinreichend zu der gemachten 
Folgerung, (dass jenes Ganze kein dynamisch - me¬ 
chanisches, sondern ein dynamisch - organisches sey,) 
gehalten werden. — Eben so grundlos erscheint in 
der Teleologie des Verfs. ($. 145 fgg.) die Ansicht 
ven der Natur als einem zweckmässigen Ganzen. 
Und noch weniger kann eine Metaphysik, wie die 
vorliegende, etwas wissen von der ,,Unterordnung 
der Zwecke in den Naturdingen,“ oder ,,dass das 
Leblose als vorhanden blos für das Lebendige, das 
Vernunttlose als vorhanden blos für das Vernünftige zu 
betrachten, dass-der Mensch der letzte Zweck der 
Natur, und seine Naturbestiramung die Cultur, als 
die Tauglichkeit zu allerley Zwecken (?) eey.“ Diess 
alles kam» nach des Verfs. eignen Principien durch- 
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aus nur Vermutbung, Hypothese, seyn; und wollen 
wir damit die Metaph}rsik von neuem füllen? ln 
die niedere Metaphysik gehören jene universalen 
Ansichten nicht; für die höhere hat sie der Verf. 
nicht begründet oder vorbereitet; sie können also 
nur leer da stehen, und den Kopf unvorsichtiger 
junger Leser umnebeln, auf dass die zweyte Fin- 
«terniss ärger werde, denn die erste. 

Noch unbefriedigter, als die niedere Metaphy¬ 
sik, hat uns die höhere gelassen. Wir hofften hier, 
wenn gleich allerdings zu spät, nachgeholt 
zu finden, was bisher hauptsächlich fehlte: die uni¬ 
versale Vernunftansicht von den Dingen, deren Spur 
in der Vernunftansicht der einzelnen Sphären als 
Princip erscheinen müsste; allein wir fanden diese 
Erwartung getäuscht. Der Vf. beginnt (j. 150: „Die 
metaphysische Naturforschung, wiefern sie biosauf 
die sinnliche Natur gerichtet ist,“ (ist denn die Na¬ 
tur, als ein Ganzes, ein sinnlicher Gegenstand?) 
„befriedigt die speculirende Vernunft nicht, weil 
innerhalb dieser Natur alles Wahrnehmbare relativ 
und bedingt, mithin endlich und beschränkt ist.“ 
(Also theils hält der Verf. die Natur als Ganzes für 
einen Gegenstand der Wahrnehmung, theils behaup¬ 
tet er die Relativität und Bedingtheit dieses Gan¬ 
zen.) „Sie erhebt sich daher mit ihren Ideen zu 
einer übersinnlichen Natur, in welcher sie das Ab¬ 
solute oder Unbedingte zu finden hofft. — Da 
aber alles, was als übersinnlich gedacht wird , blos¬ 
ses Nouraen und deshalb keine eigentliche Erkennt- 
niss desselben möglich ist: so bleibt der speculiren- 
den Vernunft nichts weiter übrig, als ihre eignen 
Speculationen kritisch zu untersuchen.“ Diese Un¬ 
tersuchung der allen dogmatischen Lehren der ra¬ 
tionalen Psychologie, Kosmologie und Theologie 
macht nun, wie wir schon oben bemerkt haben, 
den alleinigen Inhalt der höhern Metaphysik aus. 
Da nun der Verf. (in der Analytik der Vernunft, 
$. 88) erklärt hatte, „dass sich die Vernunft nicht 
eher für befriedigt halten könne, als bis sie das 
Unbedingte gefunden habe;“ so scheint es in der 
That, als ob die Vernunft unbefriedigt zu bleiben 
bestimmt sey. Wir unterscheiden zwar gern mit 
dem Verf. die speculirende (oder theoretische) von 
der praktischen Vernunft. Aber eben dann musste 
in der Metaphysik von der Ergänzung der einen 
durch die andre in Hinsicht des zu suchenden Un¬ 
bedingten die Rede seyn. Soll diess dereinst in der 
praktischen Philosophie geschehen, so wird diese, 
ohne es zu wollen, Metaphysik und speculativ wer¬ 
den, und die Wissenschaft ist zerstückelt. Wir 
zweifeln indessen sehr, dass der Verf. die Einheit 
des Systems sowohl als der Vernunft selbst immer 
vor Augen gehabt habe; er würde dann wenigstens 
die Hauptfragen der Metaphysik nach Unsterblich¬ 
keit und Gottheit anders behandelt haben, als hier 
geschehen ist. So heisst es z. B. in der metaphy¬ 
sischen Psychologie, $. i(>4: „Wenn die Frage \ye- 
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gen der Umtftrblichkeit in praktischer Hinsicht auf¬ 
geworfen wird* so hat sic diese Bedeutung : Ist 
ei veruuuftmässig,, an ein durch keine Zeitgründe 
bedingtes Seyn und Wirken des Menschen als eines 
moralischen Wesens, ungeachtet seiner physischen 
Auflösung in der Sinnen weit, zu glauben?“ (Man 
überlege, was für ein Glaube das seyn könne, der 
die physische Auflösung de# Menschen in der Sin- 
nenweit annebme.) „Dass diese Frage bejaht wer¬ 
den müsse, lehrt schon die Fundamentalphiloso¬ 
phie.“ (Aber sie lehrt es vor der Analytik der theo¬ 
retischen und praktischen Vernunft; mithin dogma- 
Jisch und ohne wahren Grund.) ,,Die Frage ist 
dann nicht mehr ein speculatives Problem, son¬ 
dern eine praktische Aufgabe, nämlich stets mit der 
gewissen Zuversicht zu handeln, dass ein unendli¬ 
cher Fortschritt im Guten möglich sey, mithin sein 
Herz immerdar zum Uebersinnlicheu zu erheben, 
und folglich sich selbst unsterblich zu machen, d, b. 
schon hier in der Ideenwelt zu leben.“ (Ist das 
das Ziel? und spielt der Verf. hier nicht mit Begrif¬ 
fen? Nein, der praktische Glaube lässt das Uner- 
weisliche behaupten, und zeugt dadurch von der 
wahren Frey heit der Vernunft; anstatt dass der Vf. 
die Vernunft gefangen nimmt durch den Glauben, 
und sie nöthigen will, theils das Undenkbare anzu¬ 
nehmen, theils ihre eigenen Begriffe zu vernichten.) 
Gleich nach dem angeführten (j. erklärt der Verf. 
,alle Fragen wegen des Zustandes der Seele nach 

dem Tode für unnütze Producte einer kindischen 
Neugier.“ Sie gehören nicht in die philosophische 
Untersuchung; aber sind sie darum kindisch? oder 
Wäre der Verf. über sie alle so erhaben? — Auf 
ähnliche Art, in der metaphysischen Theologie, er¬ 
läutert und classiffcirt der Verf. die Eigenschaften 
und Werke Gottes, obgleich der Begriff einer Gott¬ 
heit blos als Product der Speculation behandelt und 
dem zufolge in seiner philosophischen Nichtigkeit 
dargestellt worden war. Wozu die3s? Kann es 
eine andre Wirkung liervorbringen, als Erkältung 
des Gemüthes durch unselige Halbheit? und ge¬ 
ziemt es der Wissenschaft? Aber diess ist es, W'as 
jeder Leser der .vorliegenden Metaphysik, je näher 
dem Ende desto stärker, empfinden wird: Kälte 
und Misbehagen, indem von der nothwendigen 
Tendenz zum Absoluten gesprochen, und überall 
nur das Mislingen derselben gezeigt wird. Es, 
dürfte nicht schwer fallen, dem Verf. zu zeigen, 
dass seine Metaphysik blossen Skepticismus ent¬ 
halte, der ihm zum Vorwurfe gemacht werden 
kann, weil er ihn nicht gewollt hat. 

Noch weiter in das Einzelne einzugehen, hin¬ 
dern uns die billigen Grenzen einer Rezension, wie¬ 
wohl uns verschiedene Bemerkungen des Verfs., 
theils gegen Kant, theils über einzelne Begriffe und 
Lehren der metaphysischen Systeme , manchen Stoff 
dazu geben könnten. Wir dürfen in dieser Hin¬ 

sicht nicht unerwähnt lassen, dass Hr, Irol. K. 

S.L ück. 
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das. Talent eines fasslichen Vortrags in hohem Grad»? 
besitzt., und wir sind überzeugt, dass er dadurch, 
wie bisher, auch in seinem neuen Posten, auf die 
jungen Freunde der Philosophie mit Nachdruck 
wirken, ihren Verstand bilden, und sie dadurch 
vor den, aus einbildungsvollem Unverstände ent¬ 
springenden Krankheiten des Zeitalters bewahren 
helfen werde. Hr. K. vermag diess unstreitig. 
Sein System der Philosophie anlangend, haben wir 
zunächst die Aesthetik, als dritten Theil der theo¬ 
retischen Philosophie, zu erwarten. Er verspricht 
auch eine ausführlichere Bearbeitung der JS'atur- 
philosophie, d. b. der hier unter dem Titel der 
niedern Metaphysik behandelten Lehrstücke. Wir 
wünschen aber, das6 der Verf., bevor er dazu 
schreite, sich noch einmal Rechenschaft über den 
Zweck der Metaphysik überhaupt, über das Ver¬ 
hältnis der Analytik des Erkenntnisvermögens zu 
demselben, und über den Einfluss dessen, was der 
Vernunft den Skepticismus unmöglich macht, auf 
die Speculation, abfordern möge. Nenne man c* 
dann, wie man wolle; nur enthalte man sich der 
Lehren von dem Ganzen endlicher Dinge, so lange 
man noch sein Inneres nicht vollständig erforscht 
hat I 

BI O G R A P H I JE. 

Beschluss 

der Recension von 

August Hermann Niemeyer’s Leben, Charakter 

und Verdienste Nösselt’s u. s. f. 

Die zweyte Abtheilung enthält die Sammlung 
Nosselt scher Aufsätze und Fragmente. Unter des 
Verewigten literarischem Nachlass« fand sich wie 
der Herr Herausgeber bemerkt, nichts was er für 
den Druck ausgearbeitet oder auch nur entworfen 
gehabt hätte. Denn er hat überhaupt nie etwas 
vor dem Druck ganz vollendet. Er entwarf zwar 
wenn er etwas schreiben wollte, einen bis in« 
kleinste Detail gehenden Plan, aber dann schickte 
er es blattweise in die Druckerey. Es konnten 
folglich hier nur Aufsätze Platz finden . welche 
zum Theil Fragmente blieben, zum Theil nicht 
für den Druck geschrieben wurden. Einige waren 
für eine kleinere Zahl von Lesern bereits gedruckt 
aber werth, als Belege seiner Biographie, wieder 
gedruckt zu werden. Sie sind daher auch in Ver 

bmdung mit der vorhergehenden Lebens - und 
Charakterschilderung zu lesen. £a sind folgende- 
Fragment einer Selbstbiographie, angefaneen 

»: D“'.“bef *' Sr46' £s g«& nur bis '“ 
die Lniversitatsjahre des Verls., da die zunehmen 
de Kränklichkeit ihm es bald unmöglich macht« 
anhaltend zu schreiben. Es verdienen daraus vor¬ 
züglich ausgezeichnet zu werden, die bey Gelegen 
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heit ««hier eignen Erziehung beygebrachten Bemer¬ 

kungen über die Erziehung zur .Religion (worüber 

er eine kleine Schrift hcrausgegeben hat.) Blosser 

Unterricht , erinnert unter andern Nösselt mit 

Recht, kann den frommen Sinn keinesweges allein 

befördern, es wird dazu auch Gewöhnung erfor¬ 

dert, und diese ist das Werk der häuslichen Er¬ 

ziehung ausschliesslich. Beherziget werde doch ja, 

was der würdige Greis über Vernachlässigung oder 

schlechte Betreibung des Religionsunterrichts in offentb 

Anstalten, die Unterlassung aller Beligionsitbungen 

in den Familien u. s. w. ernstlich mit Rücksicht 

auf den Zeitgeist sagt, und was er von seiner re¬ 

ligiösen Erziehung, so mangelhaft sie auch war, 

für Vortheile hatte. So gibt auch die fortgesetzte 

Erzählung von seiner Jugendbildung ihm viele Ge¬ 

legenheit zur Einstreuung pragmatischer Bemer¬ 

kungen. Gleich im ersten Jahre seines Aufenthal¬ 

tes in der Schule des Halleschen Waisenhauses ent¬ 

stand das, was man in der Sprache der Schule 

Erweckung nannte. Die Gemüthsstimmung des Ver¬ 

ewigten war schon so beschaffen, das» diese neue 

Erscheinung seine Aufmerksamkeit erregen musste, 

aber an dem Wesen und Benehmen der Leute, die 

sie zur Schau trugen, konnte er keinen Geschmack 

finden. Er schildert be}r dieser Gelegenheit einige 

Männer von der pietistischen Parthey ausführlicher, 

öen äusserst heftigen aber rechtschaffenen Diakonus 

Kütemeyer, den Hm, von Bogatzky, einen an Geist 

und Körper schwachen, aber aufrichtig frommen 

Mann, dem es höchster Lebenszweck war, überall 

Gottseligkeit zu befördern, und dessen eigentlichste 

Lebensbeschäftigung in Gebetübungen bestand. In 

dem Bruchstück, welches den Anfang des Lebens 

auf der Universität enthält, verbreitet sich Nös¬ 

selt vorzüglich über Baumgartens dogmatische, 

hermenevtische und moralische Vorlesungen, und 

entwickelt, auch für jetzige Docenten belehrend, 

ihre Mängel. Wie viel würde man noch aus der 

übrigen Geschichte des akademischen Lebens ge¬ 

lernt haben! S. 47 — 65* Fragmente eines geheimen 
Tagebuchs, als Belege zu der religiösen Stimmung 

des Verfs. in seinem eisten Jahre, vom 16. Febr. 

1755 an. Das Tagebuch geht weiter als die hier 

gelieferten Bruchstücke, nemlich bis zum 21. Sept. 

1757 (theils lateinisch, tbeils deutsch geschrieben), 

aber da das Uebrige dem Abgedruckten, nach des 

Hrn. Herausgebers Versicherung, sehr ähnlich, und 

überall Ausdruck der wechselnden Gefühle der Un¬ 

ruhe , Ang6t, Hoffnung und des Vertrauens ist, 

so schien es unnöthig, mehr daraus mitzutheilen. 

Die Ergiessungen seines Herzens verrathen noch 

ganz die Schule, in der er seine Bildung angefan¬ 

gen, wenn auch nicht vollendet, hatte, und stim¬ 

men mit seiner spätem Empfindungsart nicht zu¬ 

sammen. S. 66 — 69. Untersuchung, wie ich mich, 

sonderlich nach meiner Ankunft in meinem Vater¬ 

lande, zu verhalten habe, ein Fragment, im Sep- 
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tember 1756 als die Reise fast vollendet war, ge¬ 

schrieben. Am Schlüsse des Aufsatzes theilt er alle 

Zeit des Leben* in vier Abschnitte ab, die dem 

eigentlichen und mittelbaren Gottesdienst zu wid¬ 

mende, die mit den Geschäften des äussern Berufs 

zuzubi ingende, die auf den Umgang mit andern 

und die auf Erholung zu verwendende. Die Aus¬ 

führung dieser vier Stücke aber vollendete tr ent¬ 

weder nicht, oder sie ist nicht mehr vorhanden. 

S- 70 — 84- Einige Briefe D. J. A. Ernesti’e an 

ivosselt (und, als Beylagc S. 84—89 ein Brief 

\on A. W. 1 eller an Nösselt). Es sind zwar nur 

sechs Briefe von Ernesti, aber wie gehaltvoll und 

in welchem Latein geschrieben ! Für ihre Mitthei¬ 

lung ißt man dem Herausgeber um so mehr zum 

Dank verpflichtet, da von den zahlreichen Briefen, 

die Erneßti schrieb, wenige bekannt gemacht wor¬ 

den sind. 1 ellers Brief betrift die von ihm in 

seinem Lehrbuch der Dogmatik vorgetragene In¬ 

spirationstheorie. Von Nösselt’s Briefen wurden 

keine Concepte gefunden. S. 90 — 116. Briefe und 

Bruchstücke aus Briefen von Rochow, Dahlberg, 

Spalding und Sfruensee. Es sind diejenigen rriit- 

getheilt, auf welche in der Biographie Rücksicht 

genommen ist. Ein Brief von Rochow geht die 

Nösselt sehe Schrift über die Erziehung zur Reli- 

gion (1775) an, und verbreitet sich über die 

Religionslehren, welche und wie sie der Jcwend 

vorzutragen sind. In einem andern erzählt er 

einen 1 heil seiner Lebensgeschichte und zeigt die 

Notiuvendigkeit einer Verbesserung des Volksunter¬ 

richts in der Religion. In einem Briefe des jetzi¬ 

gen Herrn Fürsten Primas, dem Nösselt seine 

Schritt vom Werth der Moral überschickt hatte, 

lieset man feine Bemerkungen über zwey Klippen 

111 Behandlung der christlichen Moral. Unter den 

Spa ding sehen Briefen^ der ausgehoben, welcher 

Spaldmgs Aeusserungen über die Religionsbewe- 

gungen in den preussischen Staaten unter dem 

Woi nerschen Ministerium enthält. Bey den An¬ 

muthungen der damaligen Examinationscommission 

an die theologische Facultät zu Halle hatte sich 

Nesselt an seinen Jugendfreund, den Minister von 

btiucnsee, gewandt und dessen Rath erbeten. Sei¬ 

ne Antwort zeigt, wie dem Staatsmanne, der im 

theologischen nicht fortgegangen war, die 
Sache vorkam. So wie der Richter, das ist un- 

ge ahr das Resultat mit den eignen Worten des 

Verfassers , sich nach den eingeführten Gesetzen 

richten muss, Wenn er auch die Unvernunft die- 

ser Gesetze einsieht: so befiehlt der Staatsmann 

dem öffentlichen Lehrer der Theologie keine andere 

Iheone öffentlich zu lehren, als aus welcher die 

bisher brauchbar befundenen Motive zur Erhaltung 

der Ruhe und Ordnung im Staat genommen wor¬ 

den sind. Dem Staatsmann liegt mehr an Ruhe 

und Ordnung als an Wahrheit u. *. f. Ein paar ‘ 

Anmerkungen zu den Behauptungen de# Staats* 
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nianns bat der Herausgeber beygefugt. •— S. 117 
_t/j.o folgen Nösselt’s Ansichten der Bestimmung 
und Würde der Universitäten, in zwey von ihm 
in Auftrag des Senats entworfenen Berichten, der 
Vorstellung des akademischen Senats an den König 
die Befreyung der Üniversität von der Aufsicht des 
Oberschulcollegiums betreffend, und einem zwey- 
ten Bericht vom Jahr 1801 bey der beschlossenen 
nullen Organisation , dargelegt. Nur die Neben¬ 
sachen i die entweder jetzt nicht mehr verständlich 
seyn oder kein Interesse haben würden, sind weg¬ 
geblieben. Die Vorstellungen zeichnen sich durch 
einleuchtend richtige, deutlich vorgestellte und 
freymütliig ausgedrückte, Ansichten aus. Die der 
Universität so nöthige Freyheit, die eben so noth- 
wendige Achtung derselben irn ln - und Auslande, 
die nicht allein von den guten innern Einrichtun¬ 
gen und dem Rufe ihrer Lehrer , sondern auch 
von äussern Umständen abhängt, die wesentliche 
Verschiedenheit der Universitäten von Schulen und 
andern Lehranstalten, der Gesichtspunct, aus wel¬ 
chem die Docenten einer Universität zu betrachten 
sind, nemlich nicht bloss als Lehrer der studiren- 
den Jugend, sondern auch als Gelehrte vom Range, 
so wie die Universitäten selbst nicht bloss Pflanz¬ 
schulen, sondern auch Aufbewahrerinnen gelehrter 
Kenntnisse sind, die doppelte Bestimmung, die also 
ein Professor vereinigen müsse, däess Alles wird aus 
einander gesetzt. S. 141 —150. Bruchstücke aus einer 
bey dem königlich preussischen Staatsrath einge¬ 
reichten Klagschrift gegen die Herren Oberconsisto- 
Tial-, Schul- und Examinationsräthe Hermes, Hil- 
mer und Woltersdorf. Die beyden ersten waren 
bey ihrer Visitationsreise nach Halle beauftragt, 
dieser Universität eine Instruction zu publiciren, 
wie sie künftig lehren und die einzelnen theolo¬ 
gischen Wissenschaften behandeln sollte. Die theo¬ 
logische Facultät antwortete darauf bescheiden aber 
freymütliig und verbat eine solche Instruction. Es 
erfolgte eine Widerlegung der dagegen aufgestell¬ 
ten Einwürfe nebst weiterer Declaration der In¬ 
struction mit vielen Invertiven gegen die Facultät, 
Welche aufgefordert wurde in einzelnen Stimmen 
sich zu erklären , ob sie der Instruction folgen 
■wolle. Man hatte eine Trennung der vier Mitglie¬ 
der gehofft, aber alle erklärten einstimmig, dass 
sie ihr in ihrem ganzen Umfange nicht Folge lei¬ 
sten könnten. NÖsselt verfertigte die Klagschritt, 
welche bewirkte, dass kein akademischer Lehrer 
weiter beunruhigt wurde. Aus ihr sind nur die 
Stellen ausgehoben , welche Nösselt’s Muth und 
Freymüthigkeit beurkunden. Der dritte Abschnitt, 
Wrelcher die Grundsätze entwickelte, nach denen 
bisher Theologie gelehrt worden war, würde ganz 
hergesetzt worden seyn, wenn er nicht zu viel 
Raum erfordert hätte. S. 151 — »74. Fragmente 
aus einem handschriftlich vorhandenen Ideenma¬ 

gazin. Die meisten gehören in das- Gebiet der 
Moral, geschrieben sind sie zu verschiedener Zeit; 
das Oai z ' kann also auch als Beleg zur Geschichte 
seiner Geistesentwickelung dienen. Ein paar (Chri¬ 
stus pro uobis, und, de spiritu veritatis, quem 
Christus Apostolis promisit) sind lateinisch abge¬ 
fasst. Ueber die Kirchenlehre vom Vater, Sohn 
und Geist, 6agt Nesselt unter andern: „wenn ich 
mich auf mein „Gewissen frage : wenn du die 
Kirchenlehre noch nicht wüsstest, würdest du je 
auf diese Vorstellung fallen bey Leeung der heil. 
Schrift ? so muss ich sagen : Nein. Auf diese 
Vorstellungen kann man bey blosser Vergleichung 
der heil. Schrift darüber nicht gerathen. “ S. 175 
— 244. Nösselt’s Denkschriften auf Knapp, Semler, 
Struensee , im Auszuge. Die erste (lateinische 
Memoria I. Gr. Knappii 1771 S. 176 — 104) war 
im Namen der Universität geschrieben, und blieb 
im engen Kreise derer, für welche sie zunächst 
geschrieben war. Die zweyte, über den verewig¬ 
ten D. J. S. Semler und dessen, besonders schrift¬ 
stellerischen, Charakter, S. 194 — -23c erschien auch 
ursprünglich lateinisch als Vorrede zur Seral ersehen 
Paraphrase der Briefe Johannes , wurde aber her¬ 
nach vom Verfasser frey bearbeitet und erweitert, 
und so in das Predigerjournal eingerückt. Die Er¬ 
innerungen an den königlich preussischen Staats¬ 
minister, Carl August von Struensee, wären in 
das Hallische patriotische Wochenblatt 1804 einge¬ 
rückt, und müssen nach dem Zwecke beurtheilt 
werden, unter den Einwohnern seiner Vaterstadt 
das Andenken eines so merkwürdigen Eingebornen 
zu erhalten. Eine eigentliche Würdigung des Ge¬ 
lehrten und Staatsmanns sollten sie nicht liefern. 
Der Verfasser konnte an ihn um so belehrender 
erinnern, da er in frühem Jahren fast täglich mit 
ihm umgegangen war. Das letzte Stück dieser 
Sammlung S. 245 — 266 sind Fragmente aus (fünf¬ 
zehn) vertrauten Briefen, die Nüsselt zu verschie¬ 
denen Zeiten an Freunde und nächste Verwandte 
schrieb. Mitgetbeilt werden 6ie „um das aufge¬ 
stellte Gemälde des edeln Mannes auch von Seiten 
seines Familienlebens noch kenntlicher zu machen, 
da, wer ihn nicht näher kannte, die Innigkeit, 
Wärme und Tiefe des Gefühls kaum hinter so viel 
Ruhe und oft scheinbarer Kälte geahndet haben 
dürfte. “ Auch hier hat der Herausgeber, wie 
durchgängig, eine weise Auswahl getroffen. Und 
wenn von allen Herausgebern de* literar. Nach¬ 
lasses verdienter Gelehrten mit so vieler Umsicht 
und Discretion zu Werke gegangen würde, so 
hätte man weder Nachtheil für Lebende, und 
Streitigkeiten, die, wie das Endurtheil auch^aus- 
falle, denen die sie veranlassten keine Ehre brin¬ 
gen, noch widrigen Einfluss auf die Achtung der 
Verstorbenen zu fürchten. 
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LEIPZIGER 

NEUE 

LITERATUR ZEITUNG 

GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE. 

Dass die neuern Bemühungen auf dem Gebiete 

der Geschichtforschung, auch auf die Geschichte 
der Philosophie wohlthätig ein wirkten, und diese 
eo 6pät erkannte und geschätzte Geschichte höher 
hinaus bildeten, diess war eine nothwendige Folge. 
Man hatte früher eingesehen, was die Geschichte 
der Philosophie nicht seyn sollte, dass sie nicht 
Chronik der Philosophieen, wcbey sie Darstellung, 
das ist Nachbildung, zu seyn aufhören würde, je¬ 
mals werden dürfe, dass sie nicht in eine Ge¬ 
schichte der Entwickelung der allgemeinen mensch¬ 
lichen gesunden Vernunft ausarten dürfe. Und 
diess Alles war auch leichter zu finden, als das 
Positive, geschweige die Realisirung dieses Posi¬ 
tiven. Auch musste die Philosophie selbst erst auf 
den entschiedenen und zugleich entscheidenden 
Standpunct gebracht worden seyn , auf dem sie 
nicht etwa nur Gegenstand der Geschichte wer¬ 
den, sondern auf dem sie die Möglichkeit einer 
Geschichte der Philosophie bekräftigen und so ihre 
Wirklichkeit herbeyführen konnte. Die Kantische 
Philosophie vermochte diesen Standpunct nur an¬ 
zudeuten, gelangte aber selbst nicht zu ihm; den¬ 
noch schloss man sich an diese Schule eng an. 
Kann aber irgendwo die Befangenheit durch Schul¬ 
zwang und Sektengeist, der sich endlich sogar als 
Engherzigkeit äussert, schaden, und hat sie irgend¬ 
wo geschadet, so war es auf dem Gebiete der Phi¬ 
losophie. Es würden die alten Philosophen, die 
freyen, genialischen Geister, in denen nicht hohler 
Formalismus die geisttödtende Oberhand hatte, wel¬ 
che in dem Anstreben zur Erlassung des Höchsten 
alle Kräfte des menschlichen Geistes, von denen 
«ie keine zur Sclavin einer andern machten, auf¬ 
boten, sie würden über manche ihrer neuern Glau¬ 
bensgenossen, die es unternahmen, ihren Geist im 
Einzelnen zu erfassen und darzustellen, oder gar 
auf vermeintlich niedergestürzten Ruinen neue 
Gerüste zu erbauen, wenn nicht zürnen, doch 

Zwcytffr Hund» 

ihnen lächelnd die Weisheit gönnen , die keine 
ist ; sie würden ihnen die stolze Universalität 
überlassen , und ihnen die Geschichte der Phi¬ 
losophie rhapsodisch nach ihrer Art zu schreiben, 
und zu beurtheilen wohl erlauben , weil diese 
nicht vermögen , selbst Philosophen zu seyn. 
Nicht die Geschichtschreiber neuerer Zeit , son¬ 
dern die Philosophen selbst sind es vorzüglich, 
die in ihren Schriften die höchste Unkunde der 
wahren Geschichte der Philosophie darthun und 
absprechend verdammen und erheben, was noch 
nicht einmal für ein Urtheil genug vorbereitet ist. 
Dadurch aber schaden sie unwillkührlich der Ge¬ 
schichte selbst , und setzen diese unter eine er¬ 
zwungene Einseitigkeit, welche von aller Ge¬ 
schichte fern bleiben muss. Theilen wir die Be¬ 
mühungen der neuesten Zeit für Geschichte der 
Philosophie in Geschichtsforschung und Geschichts¬ 
darstellung, unter denen jene die nicht Schweiss 
und Mühe scheuende Vorarbeiterin ist, so hat die 
Geschichtsforschung, durch die freylich bis jetzt 
noch partielle Erleuchtung der Kritik und durch 
die philosophische Beseelung der Philologie, aller¬ 
dings bedeutende Fortschritte gethan, obgleich noch 
unnennbar vieles zu thun, mehr als ein Menschen- 
alter hindurch zu sichten und zu ordnen übrig ge¬ 
blieben ist. Wir werden zwar noch viele Mono* 
graphieen erhalten müssen , ehe das historische 
Ganze, in seiner Aechtheit und ursprünglichen 
Reinheit sich auffassen und darstellen lassen wird; 
noch wird man an vielen Stellen die Untersuchung 
vom äussersten Anfangspunct beginnen müssen, um 
die bis jetzt gewonnenen unbegründeten Resultate 
zu vermeiden. So lange noch nicht die Quellen 
durch das hier so oft schwierige Bemühen der 
Philologen auf ihre Reinheit und Echtheit zurück 
geführt worden sind, so lange sich hier das Alte 
und Neue noch nicht auf feste Stützen gründet, 
eben so lange wird auch das Verfahren noch ein 
unsicheres bleiben. Um so mehr thut es Notb, 
den Geist der Alten in jeuen Formen ganz aufzu¬ 
fassen , die ihm Nationalität und Zeitalter gaben, 

[5»] 
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und in der Sprache mehr als ein todtes Vehikel 
erblicken. Und wenn denn der ausgeschiedene 
Stoff dem Forscher vorgelegt werden könnte, dann 
müsste dieser Freiheit des Geistes genug und genug 
allseitige Bildung jeder besondern Geisteskraft be¬ 
sitzen, um die Stoffmas6e zu bezwingen und der 
Darstellung zu übergeben. Eine Forderung drängt 
sich liier an die andere und gebietet deshalb mit 
der unnachlässlichen Strenge, weil das Wahre nur 
Eins ist und die Darstellung nur ein richtiges Zei¬ 
chen haben kann. Einzelne Deutsche lieferten in 
ihren Bestrebungen für die Geschichte der Philosophie 
die treffendsten Beweise ihres Muthes, ihrer Wis¬ 
senschaftlichkeit und kraftvollen Lebendigkeit, wenn 
auch bey jenen noch oft die Beschränktheit durch 
System - und Schulform durchblickt , bey dieser 
nur die Wenigsten als gewandte Bildner erschei¬ 
nen. Dass aber Nachbildung , mithin ein nach 
Verschmelzung der eignen und fremden Individua-- 
lität unternommenes Wiedergeben des Aufgefassten, 
das Wesen der echten Darstellung sey, haben nur 
Wenige erkannt und dabey den Beruf, selbst so 
gross und überhaupt das zu seyn , was das ur¬ 
sprüngliche Bild selbst war, geringer angeschlagen. 
Es ist eben für die Geschichte der Philosophie die 
höchste Aufgabe noch geblieben, das Individuelle 
oder das Charakteristische der Denk - und Darstel¬ 
lungsweise an den Philosophen der Vorzeit richtig 
zu behandeln, und dabey diess Individuelle wie¬ 
der von dem universellen Geiste , in dem alle 
Denker zur Realisirung der Idee der Philosophie 
anstrebten, belebt zu finden. Deshalb aber muss 
der Geschichtschreiber hier zugleich, von den be¬ 
engenden Schranken einer Schule und eines Sy¬ 
stems frey, Philosoph seyn, und aus seinem Werke 
sich als Resultat eine Philosophie ohne Beynamen 
ergeben. Als historischer Künstler empfängt er 
von sich als Philosophen, die reinste Idee und ein 
sicheres regulatives Princip, er hat aber nach die¬ 
sem ein historisches Kunstwerk zu liefern, in dem 
sich Wahrheit eben so wie die Reinheit und Ge¬ 
diegenheit der Erscheinungen spiegle, wo mithin 
die richtigen Zeichen in Sprache und Ausdruck 
sorgsam gewählt seyen. Wir halten dafür, dass 
noch nicht die . Zeit gekommen sey , in der wir 
eine Geschichte der Philosophie erhalten möchten, 
welche uns die mannichfaltigen Begebenheiten und 
Erscheinungen unter eine solche Einheit stelle, 
dass jede einzelne Philosophie der Denker hervor¬ 
gegangen aus der einen Philosophie, die in der 
Idee uns gegeben ist, und begriffen in einem noth- 
wendigen Entwickelijngsgange eines ganz erfassten 
Organismus erscheinen könnte. Noch muss für 
die Realisirung dieses Ideals Vieles vorausgearbei¬ 
tet werden. Dennoch haben wir jedes einzelne 
Bemühen auf dieser Bahn hoch zu achten und 
genau zu erwägen, und wir freuen uns des Ge¬ 
winnes, den wir in einer Reihe von Schriften 
vor uns liegen sehen , von denen wir uusern 

Lesern Bericht erstatten wollen. WMr beginnen 
mit dem Werke, welches die ganze Geschichte 
zu umfassen verspricht. 

Grundriss einer Geschichte der Philosophie von 

D. Friedrich Ast, königlich baierschem Rathe, or¬ 

dentlichem Professor der Philosophie zu Landshut etc. 

Landshut, bey Joseph Thomann. i8°7* 492 S. 

8- ( i Thlr. 12 gr.) 

Es gibt eine Classe von Büchern, die, ohne 
sich dadurch einem Tadel auszusetzen, jeder Ein¬ 
führung durch Vorrede und Einleitung entsagen 
können. Sie selbst aber stellen sich durch diese 
Entreissung aus allen Fesseln der Bedingtheit auf 
einen höhern Standpunct , den die Wissenschaft 
selbst gibt, und verlangen von dem Leser, bey 
dem sie das Vorschweben des Ideals von der einst 
zu vollendenden Wissenschaft, so wie noch uner¬ 
füllte Forderungen für eine neue Bearbeitung vor¬ 
aussetzen, ein unbedingtes und rücksichtloses Ur- 
theil. Herr Ast übergibt uns hier ein solches Buch 
ohne Vorwort an den Leser, und wir tadeln diess 
nicht. Wo es nicht mehr die Frage gilt, wie sich 
ein Schriftsteller durch Beziehung und specielle 
Zwecke verschränkt habe, und der Realisirung des 
Ideals nicht das Bekenntniss eigner Schwäche oder 
die Verleugnung des Berufs in der Vorrede den 
Stab bricht, sondern wo die Gewissheit eines rein 
wissenschaftlichen Strebens und die Sicherheit eines 
echt philosophischen Geistes der Darstellung selbst 
vorangeht,- da ist es nicht nöthig, erst von beding¬ 
ten Zwecken, oder gar vom mittelbaren Nutzen zu 
sprechen. So nimmt auch Herr Ast die Summe 
aller der Forderungen über sich, die seit neuerer 
Zeit zum grossen Glück der Wissenschaftr theils 
wirklich tief erwogen, theils wenigstens geahndet 
worden sind. 

Herr Ast lieferte einen Grundriss. Ein solcher 
aber ist unserm Ermessen nach schwieriger als eine 
ausführliche Geschichte selbst; denn wie viel For¬ 
derungen auf der einen Seite ihm wieder erlassen 
werden, eben so viel häufen sich auf der andern 
durch die Schwierigkeit der Einfachheit in Ver¬ 
zeichnung der Grundlinien und der Richtigkeit in 
dem von keiner Füllung verdeckten Entwürfe. 
Auch können wir diesen Grundriss nach des Ver¬ 
fassers eignen Grundsätzen für eine Geschichte der 
Philosophie in eigentlicher Benennung ansehen, 
und wir werden daher durch eine grössere Aus¬ 
führlichkeit weder unsern Lesern, noch dem Ver¬ 
fasser Unrecht tliun. Wir werden den Geist dieses 
Buchs unbefangen bezeichnen, das Neue und für 
die Wissenschaft Gewonnene in ihm nachvveisen, 
und von dem Verfahren, durch welches der Ver- 
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fae8er die Reilie der Begebenheiten dargestellt hat, 
Rechenschaft geben. 

So überzeugt Recensent stets war, dass ein 
nur von Kanlisch - kritischem Geiste erfüllter Philo¬ 
soph nie werde eine vollendete Geschichte der Phi¬ 
losophie liefern (da auch hier jeder Gefahr läuft, 
die Vorgänger zu Kantianern zu machen oder ma¬ 
chen zu wollen.), und er zu dieser einen andern 
Geist voraussetzte, so zagend nahm er doch Herrn 
Ast’s Werk in die Hand, geschreckt durch andre 
Producte dieses Urhebers und fürchtend, dass hier 
die hohe Aufgabe, welche den harmonischen Ein¬ 
klang von Speculation und empirischer Forschung 
voraussetzt , wenn nicht ganz umgangen , doch 
auch nicht treß’end gelöst seyn möchte. Was aber 
am meisten hierüber entscheiden müsste, die Ein¬ 
leitung , in welcher der Verfasser seine Ansicht 
vom Wesen der Geschichte der Philosophie darlegt, 
diese zeigte dem Recensent zu seiner Freude, dass 
er sich wenigstens in Vielem geirrt hatte. Sollten 
wir den philosophischen Geist, oder vielmehr den 
Geist der Philosophie, mit welcher der Verf. die 
Geschichte der Philosophie behandelt hat, durch 
Namen, wohl gar durch den Namen einer Schule, 
an die sich der Verfasser anschliesse, oder die er 
selbst repräsentire, bezeichnen, so würden wir 
zugleich entscheiden, dass der Verfasser die erste 
Forderung an einen Geschichtschreiber, die Frey- 
heit und Unbefangenheit verletzt habe. Wir müs¬ 
sen in Hm. Ast ein sehr rühmliches Streben, was 
der Vollendung der Wissenschaft gewidmet ist, an¬ 
erkennen und zugleich in seiner Ansicht, die er 
von dieser gewonnen hat, rühmen, dass er Ein¬ 
heit in das Mannichfaltige, mithin in den empi¬ 
risch gegebenen Stoff wissenschaftliche Bestimmt¬ 
heit zu bringen den Willen gehabt hat , dass er 
den Standpunct noch höher hinausheben wollte, 
als er bisher gestellt war , dass er endlich das 
Wesen der Geschichte der Philosophie nicht ver¬ 
kannt und Jn den Grundzügen richtig getroffen 
hat. Und die hellen Seiten dieser seiner Ansicht 
bezeichnen wir durch folgende fünf Momente. 
1. Er erkennt in allen Philosophieen nur einen 
Geist und alle sind ihm Anstrebungen nach einem 
Ideale; keine habe nach relativer Schätzung ho¬ 
hem oder nieder« Werth. Dass diese Voraus¬ 
setzung wahr sey , zeigt schon die Möglichkeit 
einer Geschichte der Philosophie; denn das Gesche¬ 
hene, mithin Veränderliche, setzt ein Unveränder¬ 
liches, ewig sich gleich Bleibendes, hier das einige 
Streben des Menschengeistes auf dem höchsten 
Standpuncte seiner scientifischen und praktischen 
Organisation voraus. Den individuell verschie¬ 
denen Erscheinungen liegt ein Wesen zum Grunde. 
2. Dadurch fordern wir auch, wie Herr Ast, die 
nothwendige Aus9chliessung der Beurtheilung nach 
einer gewissen Philosophie, oder die Verdrängung 
eines vorausgesetzten Maasstabes. 3. Es hat der 
Verfasser die richtige Rücksicht darauf genommen, 

8« 

dass nicht Systeme allein den Stoff hier ausmachen, 
sondern dass die Geschichte der Philosophie auch 
bey fragmentarischen Resten nur Darstellung der 
Einzeln heit seyn müsse. Dennoch hat er 4. für die 
Geschichte selbst eine organische Bildung verlangt, 
sq wie er sie als einen nothwendigen Gang des 
Organismus anerkennt. 5. Endlich hat er das We¬ 
sen der richtigen, d. i. reinen Darstellung als Nach¬ 
bildung bestimmt. Dadurch wollen wir aber durch¬ 
aus nicht behaupten, als leiste diess alles nun rea- 
lisirend Herrn Ast’s Buch; im Gegentheil werden 
wir auf die dunkeln Seiten bald zurückkehren 
müssen. In obigen Momenten allein hat er sich 
aber sonder Zweitel einer freyern und sichern An¬ 
sicht bemächtigt, und durch die Ahndung das Noth- 
wendigen im Wechsel der Philosophieen, durch 
die Erkenntniss der einen in der Idee gegebenen 
Philosophie und durch die Rücksicht auf die cha¬ 

rakteristische Eigenschaft einer Geschichte sein Be¬ 
mühen als nicht fruchtlos erklärt. 

Die Geschichte der Philosophie, beginnt Herr 
Ast, ist die Darstellung der Ideen, Grundsätze und 
Meynungen, durch welche der menschliche Geist 
seine Forschungen und Ansichten vom Wesen der 
Dinge geoffenbart hat, in ihrem selbstständigen 
Organismus, wenn sie eine systematische Bildung 
haben, oder in ihrer Einzelnheit, wenn sie rhap¬ 
sodisch ausgesprochen oder fragmentarisch erhalten 
sind. Jede Offenbarung des philosophirenden Gei¬ 
stes der Menschheit muss sie also nach ihrer Be¬ 
sonderheit darstellen, und die zerstreuten verschie¬ 
denartigen Bildungen in der höhern Einheit, in 
welcher alle leben, wieder zusammenfassen : in 
der Idee der Philosophie, welche alle zu erreichen 
und darzustellen versucht haben. Die Idee der 
Philosophie ist der alle Offenbarungen der philo¬ 
sophirenden Menschheit auf gleiche Weise durch¬ 
dringende und in sich verbindende Geist, und die 
verschiedenen Systeme, Ideen , Grundsätze und 
Meynungen über das Wesen der göttlichen und 
menschlichen Dinge sind die besondern Formen 
und Bildungen, durch welche der eine Geist in 
das zeitliche Leben hervorgetreten ist, um sein 
inneres Wesen offenbar zu machen. Alle Systeme, 
Ideen und Meynungen sind Offenbarungen Eines 
Geistes; die Einheit ist daher keine von aussen, 
und durch irgend einen Begriff ihnen aufgedrun¬ 
gene, sondern ihnen unmittelbar eingeborene; denn 
alle streben nach einem Ziele, nach der Forschung 
über das Wesen der Dinge, alle sind aus einer 
Idee geflossen, aus der Idee des Urgrundes und 
Zi eie» aller Dinge. Dem Wesen nach sind alle 
sich gleich, und 60 wie die Besonderheit zur Uni¬ 
versalität wird , das Einzelne bezogen auf das 
Ganze, verschwindet aller Gegensatz, alle Feind¬ 
schaft, welche die Philosophie entzweyt, und lösst 
sich durch die Philosophie selbst in Einheit auf. — 
Die Philosophie ist das Ewige, ihre Formen das 

[52*] 
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äussere , entstehende und vergebende Leben des 
Ewigen, das ist, das Zeitliche; diese aber ist 
Darstellung des Ewigen in besondern Formen, mit¬ 
hin diesem selbst gleich. Harmonie des Unend¬ 
lichen und Endlichen ist das Bildungsgesetz alles 
Lebens, mithin auch des Lebens der Philosophie. 
So wie aber das Leben der Philosophie ein harmo¬ 
nisches ist, so muss auch die Geschichte der Phi¬ 
losophie eine harmonische seyn, d. h. sie muss of¬ 
fenbaren, wie alle Formen der Philosophie aus einem 
Wesen hervorgegangen sind, wie jede in ihrer Be¬ 
sonderheit sich ausgebildet hat, und wie endlich 
die Formen 6ich aufgelösst haben und in die Ein¬ 
heit wieder zurückgetlossen sind. Das Leben der 
Philosophie ist ein organisches, aus der Einheit in 
den Gegensatz hervortretend und aus dem Gegen¬ 
satz in die Einheit zurückkehrend. Darum muss 
auch die Geschichte der Philosophie organisch ge¬ 
bildet seyn. — Die wahre . Geschichte muss von 
Speculation durchdrungen seyn, um das wahre 
Leben der Dinge darzustellen ; ohne Philosophie 
gibt es keine Geschichte, so wie (setzt der Verf. 
nach seiner Ansicht hinzu) ohne Geschichte (der 
Natur und des Menschen) keine Philosophie. — 
Die Geschichte der Philosophie ist ein Glied der 
universellen Geschichte, ein Element der Geschichte 
der Menschheit und zwar die höchste Sphäre in 
dieser, da sich in ihr der menschliche Geist nicht 
äusserlich durch Thaten, Sitten und Gebräuche 
darstellt, sondern auf unmittelbare Weise in sei¬ 
nem eigenen innern Handeln und Streben offen¬ 
bart. — Verbältniss zur Culturgeschichte. — Alle 
Bildung ist Entwickelung in der Zeit; denn sie 
beruht darauf, dass die wesentlichen Elemente ei¬ 
nes Dinges successiv und periodisch hervörtreten, 
bis der Kreis des sich entfaltenden Lebens ge¬ 
schlossen ist. So auch das Leben der Menschheit. 
Weil nun die Geschichte der Philosophie ein Ele¬ 
ment der Geschichte der Menschheit ist, so sind 
die Perioden von beydcn sich gleich. Wie sich die 
Menschheit bildet, so bildet sich auch der ihr in- 
Wohnende philosophirende Geist. 

So der Verfasser in der einleitenden Abhand¬ 
lung. Hätten wir an Einzelheiten hängen wollen, 
so würden wir mehrere einzelne noch beygefügte 
Bestimmungen tadeln müssen, so wie Einzelnes 
in der Wahl des Ausdrucks (z. B. der falsch ge¬ 
wählten Worte: Alles Zeitliche iet Nachbildung); 
wir hätten berühren müssen, dass der Verfasser 
unterlassen hat, seine richtige Ansicht vom Wesen 
der Darstellung fest zu halten und weiter zu ent¬ 
wickeln. Uns genügte der richtig gewählte Stand- 
punct, auf welchem der Stoff nicht als eine todte 
Masse von Thatsachen, und die Geschichte nichtaJs 
eine blosse Erzählung ohne Beziehung und Einheit 
erscheint, auf welchem ferner die Bindung des 
Einzelnen nicht erkünstelt und erdichtet, und ein 
Maasstab der Beurtheilung unzureichend vorausge¬ 

setzt wird. Waren wir so weit mit dem Verfasser 
einig, und konnten wir ihm unsern Beyfall nicht 
versagen, so würde er uns, wenn wir nun sein 
Werk weiter verfolgten , dagegen oft als Gegner 
und Tadler findeu. Der Verfasser geht zu der 
Periodenabtheilung der Geschichte über, und schloss 
wohl also richtig: Ist das Wesen des allgemeinen 
Lebens in seinen Entwickelungsstufen wahr auf¬ 
gefasst, so ist es auch da6 Wesen der Erscheinun¬ 
gen oder des Einzelnen, denn dieses ist nur eine 
in äusserer Form erkennbare Darstellung des Wesens 
vom allgemeinen Leben selbst. Die Hauptperioden 
der Geschichte der Menschheit sind nun unserm 
Verfasser nach den Elementen des Lebens folgende: 
1. Die Periode der ungetheilten in sich verhüllten 
Einheit des ursprünglichen Lebens, — mythischer 
und religiöser Anfangspunct des Lebens der Mensch¬ 
heit, — orientalische Menschheit. 2. Periode des 
aus der Einheit hervorgetretenen äussern Lebens, 
das sich durch freye Bildung und öffentliche Ge¬ 
meinschaft charakterisirt, — wirkliches Leben —* 
griechische und römische Welt. 3. Periode des 
aus dem Aeussern ins Innere, in den Geist zu¬ 
rückstrebenden Lebens, — wirkliches Leben , — 
christliche Welt. 4~ Periode der einträchtigen Bil¬ 
dung des Aeussern und Innern zu Einem frey er¬ 
schaffenen Leben , — Periode der kommenden 
Welt. Jede dieser einzelnen Perioden ist als har¬ 
monisches Glied des Ganzen nach den allgemeinen 
Gesetzen in sich selbst wieder gestaltet; daher 
hat auch die griechische Welt einen orientalischen 
Anfangspunct ihres Lebens (ein mythisches Zeit¬ 
alter) u, s. w. Diese Perioden sind es auch für 
die Geschichte der Philosophie und nicht blos 
dem Wesen nach eins, sondern auch zeitlich ih¬ 
nen gleichlaufend. Daher ergibt sich x. Periode 
des mythischen und religiösen Anfangspunctes, 
Orientaliennus. 2. Periode des Realismus der clas- 
sisclien Philosophie. 3. Periode des Idealismus der 
christlichen Welt. 4* Periode der Einheit des Rea¬ 
lismus und Idealismus. Der Inhalt dieser Perioden 
ist nach weiterer Verzeichnung, in einzelnen Epo¬ 
chen, folgender: I. Orientalismus — Jnder, von 
diesen ausgehend Chaldäer und Perser, Tibetaner, 
Aegypter, Sinesen. II. Realismus. — 1. Realis¬ 
mus der Jonier (Thaies, Anaximenes, Heraklejtos), 
2, Idealismus der Pythagoreer (Pythagoras, Eleati- 
ker, Empedokles, Atomistiker), 3. Idealrealismus 
der Attiker (Sophistik — Sokrates — Platon und 
Aristoteles*—Stoiker, Epikureer). III. Idealismus.—• 
1. Theologische aristotelische Scholastik 2. Theo¬ 
logische platonische Mystik und cabbalisrische 
Thfosophie. 3. Combi missen ( Jordano Bruno). 
IV. Idealrealismus, Cartcsius. 1. Pteaiisujus der 
Vernunft (Spinoza), des Verstandes (Locke. Em¬ 
piriker), Scepticistnus (Kume). 2. Idealismus 
(Leibniz — Berkeley), Transscendentalioealismug 
(Kant — Jacobi Fichte), 3* Idealrealismus 
(Schelling). 
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Die Periodenabtheilung überhaupt achten wir, 
nach dem Ideale, nicht aber nach den bisherigen 
Versuchen, für das Meisterstück einer Geschichte 
der Philosophie. Was bisher hierzu geleistet wur¬ 
de, war dadurch unvollkommen, dass man mei¬ 
stens einseitig verfuhr und so in dem Charakteri¬ 
stischen der Epochen keineswegs den Geist sich 
abspiegeln liess, und dass man höchstens nur auf 
das Allgemeine Rücksicht nahm. Eine Perioden- 
verzeichuung hat nicht allein den Charakter der 
Verschiedenheit in einer Zeitfolge zu bestimmen, 
sondern muss selbst ein Bild der Genesis liefern, 
in welcher das Verschiedene ward und an das Ver¬ 
schiedene sich wieder anschloss. Und es kann hier 
nicht geläugnet werden, dass die Perioden, in de¬ 
nen sich die originale Philosophie eines einzelnen 
Philosophen bildet, auch die Perioden der Philoso¬ 
phie im Allgemeinen seyn müssen, denn die Orga¬ 
nisation des menschlichen Geistes bleibt auch Re¬ 
gel für die Entwickelung einer Geisterwelt, nur 
die Stetigkeit der Natur ist nur Eine. — Die Pe¬ 
riodenabtheilung wird dann die echte und richtige 
seyn, wenn sie die Probe der historischen Wahr¬ 
heit aushält, und an dieser haben wir auch Hrn. 
Asts Versuch zu prüfen, wobey wir um des Orts 
Willen abstehen von aller Entgegensetzung einer 
bessern und richtigem Ansicht. Im Allgemeinen 
hat Hrn. Asts Abtheilung gegen sich, dass sie noch 
zu sehr verallgemeinert und dadurch unbestimmt 
geworden ist, dass sie, das Stetige nicht genug 
heraushebend, dagegen dem Besondern Zwang an- 
fthut, um es unter allgemeinen Titel zu bringen, 
und dass sie den Cyklus als geschlossen voraussetzt, 
mithin zugleich die Vollendung der Philosophie. 
Die mannichfaltigen Entscheidungen müssen so ihre 
eignen Charakter oft verläugnen, um nur unter dem 
allgemeinen festgesetzten Charakter ihre Stelle zu 
finden; dadurch wird das Freye von äusserer und 
hinzugekommener Bedingung beschränkt. Nicht 
nach Aehnlichkeit der Systeme kann die Unterord¬ 
nung geschehen und das Aehnliche giebt noch nicht 
Einheit der Abstammung. Hr, Ast ist in den Feh¬ 
ler gefallen, der uns glauben lässt, das er zu vor¬ 
schnell seine Perioden verzeichnet und die Epochen 
dann erst gezwungen und ohne historischen Grund 
gebildet habe. Die Idee, welche die Philosophie 
jn Anstreben der Vollendung erblickt, ist zwar 
wahr und treffend, allein die Bindungen in den 
Theilen dieser Vollendung und die Haltung, durch 
welche sich der freye philosophirende Geist an 
die Nothwendigkeit seiner allgemeinen Gesetze bin¬ 
det, ist geheimer und verhüllter als Hr. Ast glaubte. 
Dadurch aber hat er auch den Schein einer grund¬ 
losen Willkührlichkeit auf eich gezogen. Wir wäh¬ 
len zum Beweise folgendes Einzelne. S. 77. „die 
•pythagoreische Philosophie ging durch die Tren¬ 
nung ihrer Elemente der Einheit und der Zweyheit, 
die sie als die Harmonie des vollendeten Lebens 
«ufgüfaest hatte, in besondere Bildungen über. Das 

eine Princip nämlich, die Einheit, bildete sich 
durch die Eleatikcr zum Vernunftrealismus aus, 
das andere, die Zweyheit, oder der Gegensatz, 
wurde durch den JEmpedokles auf die dualistische 
Naturphilosophie der Jonier zurückgeführt.“ Dass 
Empedokles durch Pythagoras bestimmt wurde, das« 
die Eleaten Pythagoras System so gut kannten, wie 
Thaies Philosophie, ist ausgemacht; allein keines¬ 
wegs erweisbar, dass das eleatische System nichts 
als eine durch Auflösung der Elemente entstandene 
Bildung des Pythagoreismus gewesen sey. Xeno- 
phanes Richtung war eine von dem bisherigen 
durchaus verschiedene und abweichende, und fand 
ihren Grund in sieh selbst. Bey der Unterordnung 
des eleatischen Systems unter die pytbagor. Philo¬ 
sophie reicht kein Grund aus. Und wohin versetzt 
Hr. Ast die Atomistik des Leukippos ? Als Anhang 
schliesst sie sich an die Eleaten an ohne Bindung 
und sichere Haltung. Dass das Atomensystem sich 
gegentheilig zu dem eleatischen Systeme verhielt, 
oder verhalten sollte, hebt noch nicht die begrün¬ 
dete Behauptung auf, dass mit Leukippos eine neuo 
Epoche der Philosophie eintrat, und wenn man die 
Worte des Vfs. S. 94* «Der Geist des Pythagoreis¬ 
mus so in seine Elemente aus einander gehend und 
in Atomistik sich zerstreuend, vollendete den Kreis¬ 
lauf seines Lebens,“ gegen den Geist dieser einzel¬ 
nen Philosophieen hält, so scheinen sie ein Bette 
des Prokrustes darzustellen. Eben so verhält es 
sich mit der vierten Epoche der griechischen Phi¬ 
losophie. Vollenden sollte sich jede Periode in sich 
selost.. Daher sagt Hr. Ast S. 149.: die Philosophie 
der Griechen hatte sich aus der Nacht des mythischen 
Chaos bey den Joniern erhoben, verklärte sich zum 
Licht in der geistigen Anschauung des Pythagoras, 
erstieg ihre Sonnenhöhe im Platonismus, neigte 
sich in Zenon zur ernsten Tugend herab und zer¬ 
floss in der Ruhe des JEpihuros zur Nacht zu- 
rückfiehrend. Damit nach Hrn. Asts Verzeichnung 
ein neuer Cyklus mit Neuem beginne, muss das Ende 
des vorausgegangenen in Nacht zurückkehren. Nun 
steht aber grade der Epikureismus an diesem Ende; 
darum muss er es seyn, der das Vorbild vom Zer¬ 
fallen des classischen Alterthums ausmache. Das» 
Wahres in diesem Satze liegt, läugnen wir nicht, 
und wir kennen überhaupt nur die dunkeln Seiten 
des Epikureismus, in dem sich die Zeit und deren 
Geist treffend abspiegelt, am meisten. Allein in 
ihm liegt kein Grund, dass er als ein nächtlicher 
Schatten diese Periode schliesse, und zwar eben so 
Wenig, als dass er dem Stoicismus entgegengesetzt 
werde und beyde nur ein Element de» Lebens er¬ 
griffen, und dargestellt haben S. 145. — Nach 
Hrn. Asts Schema blieb für Aristoteles keine schick¬ 
liche Stelle. Was war zu thun ? Er wird dem 
Platon zur Seite gestellt, da er diesem nicht an sich 
und wesentlich entgegengesetzt, sondern vielmehr 
in den Grundlinien mit ihm einstimmig war.“ 
S. 124. Da nun einmal nach der vorausgesetzten 
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Idee der Vollendung der Philosophie hier kein Aus¬ 
halten Statt finden konnte, so findet der Verf., (mit 
welchem Rechte, brauchen wir nicht erst zu zei¬ 
gen) im Aristoteles nur einen umgekehrten Platon, 
der auf das immer zuletzt kommt, wovon Platon 
gelbst unmittelbar ausgeht. — Wollte der Verl, 
seine Perioden - Abtheilung als die wahre und unta¬ 
delhafte anerkannt wissen, so musste sie nicht be¬ 
stimmt seyn durch Voraussetzungen, musste aus dem 
Geiste der einzelnen Philosophieen selbst gewon¬ 
nen, nicht einer leidenden und formenden Idee ihr 
Daseyn verdankeu. Trägt auch Hrn. Asts Schema 
wirklich den Schein der genauen Charakterisirung 
an sich, so kann es dennoch nicht das Vertrauen 
der Ueberzeugung auf sich ziehen und unbedingte 
Billigung durch sich selbst erhalten. 

Dass der Vf. die Idee einer Universalgeschichte 
der Philosophie, welche Neuere vorausschickten, 
aufgegebenihat, zeugt von einer richtigen Einsicht 
in das Wesen der Geschichte, und muss gebilligt 
werden, sobald man über den Gegenstand der Ge¬ 
schichte überhaupt einig ist, dabey aber richtig her¬ 
ausgefunden hat, was die vermeinte Universalge¬ 
schichte, welche man uns gab, eigentlich sey. — 
Der Verf. geht von der Idee einer Urphilosophie 
aus, ünd weist sie historisch im Oriente nach. 
„Die Urphilosophie, sagt der Verf. S. 17. ist religiöse 
Anschauung und Erkenntniss des Universums nach 
seinem Ursprünge, seiner zeitlichen Bildung und 
seiner Umwandlungen. Die erste Philosophie, wie 
die orientalische, ist noch ganz in Religion ver¬ 
schlungen. Die Urphilosophie ist der Keim aller 
Philosophie; di“ Ideen des Orients sind daher die 
Urideen aller Philosophie; — die griechische und 
christliche Welt Sprösslinge der orientalischen Bil¬ 
dung. Die orientalische Philosophie ist die Einheit, 
aus welcher der Gegensatz der Philosophie, der Rea¬ 
lismus der classischen, und der Idealismus der christ¬ 
lichen hervorgegangen ist.“ Diese Sätze setzt der 
Verf. S. 17 — 20. aus einander. Hätte der Vf. genaue»: 
erwogen, dass nach seiner eignen Ansicht jede Phi- 
lososphie, welche unmittelbar aus der Idee der Phi¬ 
losophie hervorgegangen und mithin original ist, 
Urphilosophie heissen müsse, dass die Philosophie 
einzelner Völker immer von religiöser Anschauung 
ausging und ausgehen musste, dass endlich eine 
erste Philosophie wie die Orientalische noch nicht 
die einzige Urphilosophie selbst schon ausmacht, 
#o würde er in jene Sätze mehr Bestimmtheit, in 
diese Ansicht mehr Licht gebracht haben. Wie will 
er dem durch historische Beweise widersprechen, 
der bey der Geschichte der griechischen Philosophie 
in dieser selbst eine Urphilosophie an der Quelle, 
d. i. an der ewigen Idee der Philosophie, von der 
Hr. Ast sprach, nachwiese. Wenn Hr. Ast aber 
diese Urphilosophie als Wurzel aller Philosophie im 
Oriente auffindet, so zieht er die schon unzählige- 
mal vorgetragenen Zweifel und Warnungen gegen 

vorschnelle Ableitung aus orientalischen Quelfen auf 
sich; da wir hier nach den bestimmtesten histori¬ 
schen Beweisen fragen, die ihm, wie allen andern, 
abgehn. Durch ein unbestimmtes Alterthnm und 
durch den Erweis einer frühem Existenz ist durch¬ 
aus noch nicht eine genetische Verwandtschaft aus¬ 
gemacht. Ueberhaupt aber muss, so gewiss wir 
überzeugt sind, dass die Philosophie des Orients 
nicht ausgeschlossen werde von einer Geschichte 
der Philosophie (da sie nicht allein das gleiche 
Streben des menschlichen Geistes darstellt, sondern 
auch dadurch nicht an Werth verliert, dass sie noch 
nicht Einheit enthielt und diese sich noch nicht in 
bestimmter Form , nicht als Erscheinung im zeit¬ 
lichen Leben offenbarte), so muss dennoch noch 
Vieles gewonnen, ausreichendere Materialien und 
umfassendere Einsicht vorausgeschickt werden, ehe 
sie sich für eine Geschichte der Philosophie, als 
Glied eines Ganzen, eignen würde. Dass hier noch 
der Weg unsicher sey, zeigte auch Hr. Ast npeh 
durch die Ableitung aller orientalischen Philosophie 
aus der indischen, so dass das reale Element in der 
Bildung der Chaldäer und Perser, und das ideale 
in der Bildung der tibetanischen Völker hervor¬ 
trete. 

Wir sind dem letzten Punkte unserer Beurtei¬ 
lung, nämlich der Darstellung des Einzelnen nähejr 
gekommen, und hier können wir, freylich zum 
Schaden des Verf’s, trotz des grösseren Theiles de» 
Buches kürzer seyn. Was uns Hr. Ast in der Ge¬ 
schichte selbst darstellt, ist fremden Ursprungs, nicht 
Product eigner Untersuchung. Was er sein nen¬ 
nen kann, ist die Gestaltung des aufgenommenen 
Stoffs in die Form seiner vorausgesetzten Entwick¬ 
lungsnorm der Philosophie, nach welcher er ord¬ 
net und beurteilt. Dies schadete seiner Darstel¬ 
lung dadurch, dass er in den einzelnen Philoso¬ 
phen oft nur das sah, was für die Stelle, auf die 
er ihn stellen wollte, charakteristisch war, oft aber 
auch wieder übersehn lässt, was eine andre Ord¬ 
nung herbeyführen müsste. Pythagoras z. B., dem 
das wirkliche Leben so viel galt, der seinen Blick 
stets auf eine Zeit hinwendete, steht ausserhalb 
der attischen Philosophie, vonderderVf. doch S.95. 
sagt: „hier strebte der Mensch das Wesen der Din¬ 
ge an sich zu erforschen und nach der Idee des 
Göttlichen sich selbst zu bilden, seine Erkenntniss 
zu realisiren und für sich selbst als fT'ahrheit 
darziistellenAuf wem könnte diess passender an¬ 
gewendet werden als auf Pythagoras? — Die Ma¬ 
terialien nahm Hr. Ast durchaus nicht aus den Quel-, 
len, sondern aus andern Geschichtswerken, aus Ten- 
nemann, so weit dieser reichte, aus Buhle und 
Andern im Uebrigen. Wenn auch von einem 
Grundrisse nicht an allen Stellen neue Untersu¬ 
chung erwartet wird, und wenn dessen höchster 
Werth und Gewinn ein archilectonischer ist, so 
verlangt man doch von seinem Urheber ein tiefes 
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Studium des schon Vorgefundenen Stoffs, eine er¬ 
neuerte Revision des bis jetzt Geleisteten. Bey Hrn. 
Ast erwarte man diess nicht; er geht in der alten 
Geschichte nicht einen Schritt weiter als Tenne- 
mann und die Benutzung einzelner Sätze ist nicht 
blos Entlehnung, sondern oft blosses Abschreiben. 
Wir geben zu, dass die Darstellung der alten Sy¬ 
steme nur Eine seyn kann, und dass mithin alle 
Geschichte hier gleich lauten müsse; allein wie weit 
diese von einer mühe6cheuenden, sich leicht begnü¬ 
genden, ja oft blinden Nachfolge entfernt liegt, 
brauchen wir nicht erst weitläufiger zu zeigen. 
Noch kommt aber bey Hrn. Ast hinzu, dass er auf 
vielen Stellen seine Vorgänger nicht richtig gefasst, 
oder wenigstens bey der Gedrängtheit, die sein Buch 
als Grundriss forderte, wieder ins Dunkel zurück¬ 
versetzte, was andre aufgeklärt hatten. Dass er al¬ 
les und beynahe wörtlich entlehnt habe, lässt sich 
auf jeder Seite nachweisen. Man vergleiche nur 
die Abschnitte über Parmenides S. 79. über Melis- 
•os S. 83 f. über Empedokles S. 87 f. mit denselben 
bey Tennemann und man wird unser Urtheil be¬ 
stätigt finden. Undankbar würde die Arbeit seyn 
durch Parallelstellung der einzelnen Stellen diesen 
Beweis fortzuführen. Nothwendig musste aber der 
Verf. da die richtige Darstellung treffen , wo seine 
Vorgänger trafen; um am Neugefundenen zu fehlen. 
War ihm gar nicht Gelegenheit gegeben. Er griff 
nur bisweilen in dem Einzelnen durch Worte und 
Stellung fehl, sobald er entweder seine Vorgänger 
misverstanden hat oder durch diese irre geleitet 
Wurde. Z. B. S. 82 heisst Melissos fälschlich Par¬ 
menides Schüler; nur dem Geiste nach war er mit 
ihm verwandt. — S. 74. soll nach Leukippos alles 
entstehen und vergehen durch die den Atomen in- 
wohnende Kraft, also durch Nothwendigkeit. 
Wenn Leukippos alles entstehen und vergehen liess 
Yaraväyy.Y)v, und diese nach Stobäos soviel ist als 

und ex Xiyov, so drückt diess nicht eine den 
Atomen in wohnende Kraft, sondern eine Be¬ 
zeichnung des Mechanismus durch Proportion aus. 
— Anaxirnenes Satz: unsere Seele selbst ist Luft 
S. 61, war umzuändern, dass die Seele nur luftartig, 
nicht Luftwesen selbst sey. S. 148. „Das höchste 
Gut für den Menschen ist, nach Epikuros, — die 
ruhige Lust, nicht die bewegte (der Kyrenaiker).“ 
Und doch war dem Epikuros die »j5ov>j iv wirk¬ 
lich Y/iovij und Mittel zur Glückseligkeit, nicht also 
ausgeschlossen von der j^Sovjj ntxT«ffT^poiTin>j, sondern 
nur dem Grade nach verschieden. Wenige Bey- 
spiele sind diess, aber die kürzesten, um zu zeigen, 
dass wir bey dem Verf. Einzelnes tadeln könnten, 
was seine Entstehung blosser Zufälligkeit verdankt, 
und mithin auch im Tadel keinen allgemeinen Ge- 
W inn bringt. Nicht zufällig ist aber in des Verfs. 
Darstellung der Mangel an richtiger Auffassung der 
Hauptchuiakterzüge, der, wir wissen nicht um ei¬ 
ner nutzlosen Kürze, oder um einer absichtlichen 

Vernachlässigung willen entstandene Mangel an voll¬ 
ständiger Würdigung einzelner Philosophen, die der 
Verf. doch für nennenswerth hielt, und endlich die 
auch von einem Grundrisse zu entfernende Trocken¬ 
heit der Darstellung, in welcher oft die lebendige 
Forschung originaler Denker erstorben scheint. Was 
den ersten Mangel anlangt, so würden diess mehrere 
Beweise darthun können. So wird ein noch unbe- 
lehrter Leser durch den Verf. nicht einsehen ler¬ 
nen, was das Charakteristische in Epikuros Ansicht 
war und was diese von der des Aristippos unter¬ 
schied, er wird nicht abnehmen können, dass Epi¬ 
kuros Philosophie mehr psychologisch noch als mo¬ 
ralisch war; er wird nirgends Nachweisung des Gei¬ 
stes der alten Akademiker, oder eine Hindeutung 
auf eine praktische Richtung finden , u. s. w. Da¬ 
her entstand der Mangel verdienter Würdigung, 
namentlich bey Philosophen, die als Schüler zwar 
einer Schule anhingen, aber doch die angenomme¬ 
nen Ansichten nach eigner Weise modiffeirten. Oft 
erscheint so dieser Grundriss sehr dürftig, ohnge- 
achtet die vorausgestellten Grundsätze die Beach¬ 
tung der Fort - und Ausbildungen an einem Systeme 
forderten, denn so wie die Philosophie nach des 
Verfs. Ansicht überhaupt in ihrer allinähligen Ver¬ 
klärung erscheinen sollte, so auch jedes einzelne 
System. Was nützte es z. B. in einem Grundrisse 
von dem Pythagoreer Archytas nichts weiter zu sa¬ 
gen als: „Archytas, ein Tarentiner, machte sich 
mehr als Mathematiker und Mechaniker bekannt?“ 
Es war doch auf die diesem Philosophen eigenthüm- 
liclie Eintlieilung der Seele (s. Diogen. 8» 30. Sto- 
bae. p. 874)» deren Echtheit noch nicht mit Grün¬ 
den abgesprochen worden ist, Rücksicht zu neh¬ 
men. Wie wenig umfasst Hrn, Ast’s Darstellung von 
der Gesamtheit des pythagoreischen Systems und. 
anderer? Dass zugleich dem Verf. oft seine eigne 
Philosophie zu diesam und jenem Theile mehr in- 
teressirend hinzog, liess sich befürchten, ob wir 
gleich zugeben, dass er sich durch die trockene 
Darstellung, in welcher sich die Sätze oft nur durch 
geringe Bindung berühren , sicher zu steilen gesucht 
hat. —■ Wenn der Verf. sagte S. 159. * „Der Geist 
des Neuplatonismus ist verklärte Weisheit, d. h. der 
Neuplatonismus ist die Philosophie, die nicht be¬ 
sonderes System oder nationale Weisheit, sondern 
reine unbedingte Erkenntniss des wahrhaft Seyen- 
den ist“ so wissen wir diess zu deuten, eben so als 
wenn er S. 71 sagt: Mystik — nach welcher sie 
das in der Philosophie ist, was in der Kunst die 
Musik, das innre geistige Leben, das sich nur sym¬ 
bolisch offenbaren kann. So etwas, wie der Art 
vieles in diesem Buche vorkommt, lesen wir höch¬ 
stens gern in einer Note, in der die Schriftsteller 
gewöhnlich zeigen wollen, dass den denkenden und 
forschenden Geist einmal der vernünftelnde Witz 
oder die gelehrte Altklugheit gefoppt habe. Wir 
wollten beym Lesen dieses Buches nicht Rücksicht 
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nehmen auf de« Verfe. Individualität und geben da¬ 
her das Urtheil ab, dass der Standpunct des Verfe.. 
für Geschichte der Philosophie ein sehr lobenswer- 
ther, die von ihm gewählte Ordnung und Bindung 
des Gänsen oft eine gezwungene und die Darstel¬ 
lung selbst nicht reich an neuem Gewinn sey; wir 
gingen dem Verf., seiner oft am Unrechten Orte 
eingestreuten Bemerkungen nicht achtend, ruhig 
nach und sahen der Verklärung der Philosophie in 
seiner Darstellung geduldig zu, als uns auf einmal 
ein blendendes Licht scheu machte, und wir be¬ 
klagten , nur am Ende de6 Buchs erfahren zu haben, 
dass der Verf. im vollen Sinne des Worts Philo¬ 
soph sey, oder wenigstens gewesen sey. „Nur das 
innre, unbedingte und harmonische Wechselleben 
aller drey Elemente, der Einheit des Gegensatzes 
und der verklärten Einheit, kann die Philosophie 
vollenden. “ .Darauf dieser naive Schluss; „Einen 
Versuch, die Philosophie nach dieser Idee auszubil¬ 
den , stellen die Grundlinien der Philosophie (Lands¬ 
hut 1807) dar.“ Mit der Nacht schloss der Verf. 
die Philosophie der alten Welt, mit dem Lichte die 
der neuen Welt, ohne uns je eine neuste zu ver- 
heissen. Wir haben uns noch nicht zur Beschauung 
jener Vollendung überreden können, und mögen 
den Lorbeer nicht zerpflücken, den der Geklönte 
in seinem eignen Lust- und Küchengarten sich ge¬ 

wunden hat. 

PHILOSOPHIE. 

Grundriss der reinen Logik, der reinen Moral, 

der empirischen Psychologie und der Geologie. 

In vier Büchern. Für Anfänger und Freunde 

der Kantisch - kritischen Philosophie. Glogau# 
• / 

in der neuen Günterschen Buchhandlung. 1803, 

»85 Seiten, gr. 8* 

Weder in wissenschaftlicher Hinsicht, noch 
als Leitfaden beym Unterrichte, können diese Bo¬ 
gen empfohlen werden. Die vier auf dem Titel 
genannten, zum Tbeil heterogenen, Disciphnen 
sind in der angeführten Folge, ohne alle innere 
Verbindung, ohne Angabe eines Grundes für die 
getroffene Auswahl, auf die aus den gewöhnliche» 
Compendien bekannte Weise abgehandelt. In de» 
drey ersten herrschen die Ansichten der frühesten 
Reinholdischen Schule, und Wiederholungen des¬ 
sen , was aus den Lehrbüchern von Keinhold selbst*, 
von Schmid, Jakob u. anderen bekannt ist. Auch 
aus Kants Schritten sind einzelne Stellen wörtlich 
aufgenommen. In der Geologie sind physikalisch¬ 
geographische Data zusammengestellt, hin und 
wieder mit Hypothesen durchflochten. Zur Probe# 
welcher Geist in den ersten Abschnitten zu finden 
sey, nur einiges. ln der Logik, $. 3, werden 
klare Bcgrijfc tiir diejenigen erklärt, „in welchen# 
wenn sie einfach sind, keine Merkmale (sic) an» 
getroffen weiden.“ In der Psychologie $. aas 
„der innere Sinn scheint, so wie der äussere, an 
gewisse Organe gebunden zu seyn, die aber noch 
unbekannt sind.“ Ebendaselbst Q. die Materie# 
als Erscheinung des äussern Sinnes, hat kein inne¬ 
res Princip, daher auch kein Leben, sondern ist 
an sich leblos , und unser Körper besitzt bloss 
mechanische Kräfte , d. h. solche , die ihre Be¬ 
wegung von .äussern Ursachen erhalten.“ — Der 
Druck könnte in Hinsicht der Orthographie grie¬ 
chischer Wörter correcter seyn. 

Kleine Schriften. 

Dialogen über Visionen und Vorgeschichten. Dortmund, 

bey Gebrüdern Mallinckrodt, in der Expedition de* 

VYestphälischcn Anzeigers, 94 Seiten, 8* 

Ein Arzt unterredet sich mit einem Religions¬ 

lehrer ; dieser vertheidigt den Glauben an Ahndun¬ 

gen , Vorbedeutungen und dergleichen, jener widerlegt 

ihn. Die angeführten Gründe sind wohl genügend, 

doch hätte manches tiefer erfasst, und besonders der 

Glaube an Geistererscheinungen mehr erörtert werden 

können. Denen , welche Wielands Euthanasia nicht 

bündig genug finden, kann die Lectüre dieser Blätter 

eine leichte Uebersicht dessen, was über jenen Ge¬ 

genstand zu denken oder nicht zu denken *ey # ge¬ 
währen. 

I 

Gedankenspiele und Rüthsei zu Unterhaltung gebildeter Cirkel. 

Ein Weihnachtsgeschenk von Gustav Adolph Salchow. 

Zum Besten der durch das Bombardement 1807 verun¬ 

glückten Einwohner Copenhagens. Altona, b. Hamme- 

rieb. ißo8. 63 S. 8* (8 gr0 

Die Bestimmung des Ertrags dieser Schrift gibt ihr 
Anspruch auf eine empfehlende Anzeige ihres Daseyns. Sie 

enthält acht Logogryphen, eben so viele Charaden und 

sieben Räthsel in Versen, alle vom Verf. selbst gedichtet, 

mit ihrer Auflösung. Mehrere von diesen Stücken sind zu 
lang für gefällige Unterhaltung. 
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B I O L O G I E, 

Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur für 

Naturforscher und Aerzte. Von Gottfried Pein- 

hold Treviranus, Göttingen, bey Röwer. 

Erster Band. 1802. XIV u 477 S. — Zweyter 

Band. 1803. IV und 508 S, — Dritter Band. 

i8o5- IV und 593 S. 8* 

Wenn überhaupt die Beurtheilung «einer noch nicht 
vollendeten Schrift manchen Schwierigkeiten unter¬ 
liegt, 60 gilt diess vorzüglich auch von dem Werke, 
welches wir jetzt anzeigen, da dasselbe nach sei¬ 
ner Anlage zwey Discipiinen umfassen soll, deren 
Jede eine andre Behandlungsart zulässt, und deren 
nur die Eine in den bisher erschienenen Bänden 
abgehandelt wird. Wir verschoben bisher aus die¬ 
sem Grunde die Anzeige dieser Biologie, um einst 
von dem ganzen Werke einen umfassendem Bericht 
abstatten zu können: da aber die Herausgabe der 
letzten Bände immer länger verzögert wird, so 
müssen wir, um nicht zu weit zurückzubleiben, 
eine Darstellung desseu liefern, was in den ersten 
Bänden geleistet worden ist. 

Herr Treviranus versteht unter Biologie die 
Lehre von dem physischen Leben (im Gegensätze 
gegen das geistige), und handelt dieselbe in fünf 
Theilen ab. Zuerst spricht er von der Grenzlinie 
zwischen der lebenden und leblosen Natur; in 
dem zweyten Theile gibt er eine Classification der 
lebenden Organismen; im dritten betrachtet er die 
ganze lebende Natur als einen Organismus , und 
untersucht das Verhältnis ihrer Classen zu einander 
und zur leblosen Natur; im vierten erforscht er, 
was für Veränderungen sie in der Vorwelt erlitten 
haben; in dem fünlten wird er die Lebenserschci- 
nungen nach ihren Gesetzen und Bedingungen be¬ 
trachten, und endlich im sechsten diese Erscheinun¬ 
gen aus den Urformen u. Urmischungen erklären. — 
Man sieht, dass die vier ersten Theile bloss die 
Theorie der Naturgeschichte lebender We«n «nt- 

Zweyter Baud. 

halten , während die zwey letztem die Theorie 
ihrer Physiologie zum Gegenstände haben. Erstere 
ist in den angezeigten drey Bänden vorgetragen 
letztere, als der interessanteste Theil ist den folgen¬ 
den, noch nicht öffentlich erschienenen Bänden auf¬ 
gespart. —— So weit das Werk bis jetzt erschienen 
ist, enthält es eine mühevolle und fleissige Zusam¬ 
menstellung von Thatsachen zu Begründung einer 
Theorie der Naturgeschichte, Die Resultate sind 
theile bekannt, theils neu; von letztem sind einige 
interessant und alles Dankes werth, manche aber 
auch zu voreilig , als dass sie der Wissenschaft 
wahren Gewinn darböten, und gründen sich bald 
auf unvollständige Beobachtung, bald auf einseiti¬ 
ges Raisonnement und auf Begriffe, welchen es 
an der nöthigen Klarheit gebricht. Gleichwohl 
würde der Leser in dieser Bearbeitung eines za 
wenig angebauten Feldes mehr Befriedigung finden, 
und ein günstigeres Urtheil fällen, würden nicht 
seine Erwartungen durch die Aeusserungen in der 
Vorrede zu hoch gespannt. Hr. T. wünscht, dass 
sein Werk „weder beklatscht, noch ausgepfiffen 
werde;“ wenn aber ja eines von beyden erfolgen 
müsste, so zieht er das Letztere vor, da „ausser 
den Thoren auch Weise ausgepfiffen werden, die 
in dem Lande der Hinkenden nicht mithinken. ** 
Das Beklatschen verbittet er sich aber deshalb, 
„weil immer nur Gaukler und Possenreisser be¬ 
klatscht wurden, niemals die Wahrheit, so wenig, 
als die Sonne, wenn sie herauf kommt, um Licht 
und Leben auf Erden zu verbreiten.“ — Bey uns 
ist Hr. T. eben so wenig- in Gefahr, beklatscht, 
als ausgepfiffen zu werden; denn vor dem ersterm 
schützt ihn die Art, wie er im Ganzen genommen 
sein Problem gelöset hat, vor letzterm aber schon 
die Tendenz, welche ihn leitet. Gleichwohl ist es 
uns unmöglich, sein Werk, wie die Licht ver¬ 
breitende Sonne mit Bewunderung und Anbetung 
zu empfange.,. Was bleibt uns also übrig ? 
Hr. T. erklärt sich bestimmt über das , was er 
wünscht: er will „die Aufmerksamkeit echter Wahr¬ 
heitsforscher auf sich ziehen und bey diesen blühen 
und Früchte tragen.“ Gern möchten wir uns bey 

[53] 
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dem bestimmten Bewusstieyn der Freyheit von al¬ 
ler Sectirerey zu den echten Wahrheitsforschern 
zählen: allein wir sehen nur immer nicht ein, 
wie Hr. T- bey uns blühen und reifen soll, wenn 
er nicht Früchte oder wenigstens Bliitlien schon zu 
uns bringt. Sein Werk ist nicht reich genug an 
originellen Ideen, um uns zu hohem Ansichten zu 
erheben; seine Zusammenstellung von Thatsachen 
ist nicht immer vollständig genug, sein Raisonne- 
ment hin und wieder nicht genug eindringend und 
klar gedacht, um viel fruchtbare Resultate zu ge¬ 
währen. Mit Freude nehmen wir unser Urtheil zu¬ 
rück, wenn die folgenden Bände dasselbe umstossen, 
wenn sie es rechtfertigen, dass Hr. T. sich mit 
dem Weisen vergleicht, der in dem Lande der 
Hinkenden nicht mithinkt. 

In der Einleitung ziehen besondere die Funda- 
xnentalsätze der Biologie unsre Aufmerksamkeit auf 
eich. Man darf, sagt Hr. T. hier, das Leben nicht 
als eine Thätigkeit betrachten, welche von Innen 
hervorgeht, während die mechanische Bewegung 
bloss das Produkt äuesern Einwirkens ist; denn 
auch die Lebensbewegungen finden nur unter der 
Bedingung äusserer Einwirkungen Statt, und die 
Bewegungen der Gährung, des Magnetismus, der 
Elektricität u. s. w. lassen sich von den vitalen 
nicht unterscheiden. Auch ist es unrichtig, den 
Beg riff, Leben, mit auf die Seele auszudehnen , und 
belebt und beseelt für gleichbedeutend zu halten, 
da wir auch in Theilen, die vom thferischen Or¬ 
ganismus getrennt sind, noch Leben wahrnehmen. — 
Die Ahndung, dass das physische Leben das Ana- 

.logon des geistigen ist , verhilft uns zu dem 
richtigen Begriffe des erstem. Nemlich der Cha¬ 
rakter des geistigen Lebens ist Willkübr , d. h. 
eine dem Zustande des Wesens angemessene Modi- 
fication der zufälligen Einwirkungen, vermöge de¬ 
ren diese den Schein der Nothwendigkeit bekom¬ 
men. Das physische Leben wird demnach nichts 
anders seyn , als der Zustand, welchen zufällige 
Einwirkungen der Aussenwelt hervorbringen und 
unterhalten, in welchem aber dieser Zufälligkeit 
ungeachtet dennoch Gleichförmigkeit der Erschei¬ 
nungen herrscht, wahrend es in der leblosen Natur 
bey zufälligen äussern Einwirkungen keine Gleich¬ 
förmigkeit der Erscheinungen gibt. (Diese Erklä¬ 
rung des Lebens ist durchaus unstatthaft, denn 
Wenn auch dasselbe bey dem Wechsel der äussern 
Einflüsse im Allgemeinsten sich gleich bleibt, so 
wird eß doch für immer durch ihre verschiedene 
Natur so oder anders modificirt; die lebenden We¬ 
sen sind nur einigermaassen , nur bis auf einen 
gewissen Punct selbstständig, und eine so be¬ 
schränkte Unabhängigkeit kann nicht als der we¬ 
sentliche Charakter des Lebens angesehen und zur 
Definition desselben benutzt werden.) — Kants 
bekannte Deduction zweyer Urkräfte aus dem Er¬ 
fahrungsbegriffe der Undurchdringlichkeit der Ma¬ 
terie ist nach dem Verfasser unzulässig, denn — 

wir müssen die Materie nicht als isolirt, sondern 

nur al» einen Theil der ganzen Sinnenwelt (?!) 
betrachten. Ueberall sehen wir die Materie nur in 
Berührung mit andrer Materie: die Repulsivkraft der 
einen hemmt die Repulsivkraft der andern, indess 
diese wieder jene in ihren Grenzen hält. So ist 
es also nicht nöthig , zur Existenz der Materie 
zwey Grundkräfte anzunehmen : eine einzige ist 
schon hinreichend. (Wir finden diese Berichtigung 
der Hämischen Deduction äusserst naiv. Es kommt 
darauf an, die Möglichkeit der Materie darzuthun, 
und Hr. T. setzt sie schon als existirend voraus, 
und betrachtet das Verbal tniss einzelner Theile der¬ 
selben unter einander, oder wie er sonderbar ge¬ 
nug sich ausdrückt, der Materie zu andern Thei¬ 
len der Sinncnwelt. Wenn eine solche Folgerung, 
verbunden mit obiger Erklärung des Lebens die Fun¬ 
damentalsätze einer Biologie ausmachen, was lässt 
sich von dieser erwarten?) — Aus dieser Ansicht der 
Existenz der Materie ergibt sich zweyerley: einmal 
das Universum ist unendlich, denn wenn es Gren¬ 
zen hätte, so würde sich die Materie, vermöge 
ihrer nicht beschränkten Expansivkraft, ins Unend¬ 
liche zerstreuen ; zweytens es kann keine partielle 
Bewegung im Universum Statt finden, ohne dass 
das Ganze daran Theil nimmt. (Was die erste Fol¬ 
gerung anlangt , so lässt sieh aus jener Ansicht 
6chliessen, dass die Materie nicht allein im Raume 
ohne Grenzen, sondern auch in der Zeit unend¬ 
lich und ewig ist; denn da eine Materie nnr 
durch eine andre, diese nur durch eine dritte und 
so fort möglich ist, so lässt sich die erste Entste¬ 
hung der Materie durchaus nicht denken. Was die 
zweyte Folgerung anlangt, so ist sie nicht noth- 
Wendig: denn es kann jede Bewegung, indem sie 
sich fortpflanzt, von der unmittelbar bewegten Ma¬ 
terie etwas gehemmt werden, so dass sie also auf 
einem gewissen Puncte der Fortpflanzung zu o 
wird, und demnach jede Bewegung nur auf eine 
gewisse Sphäre eingeschränkt ist.) — So gut, wie 
Kants Deduction einer zweyten Urkraft, ist auch 
ScheLlings Deduction der Weltseele, als des die In- 
differenzirung und Ruhe der im Streite begriffenen 
Kräfte Hindernden überflüssig. Eben dadurch, dass 
eine unendliche Kettenreihe von Kräften ist, wird 
der Streit continuirlich unterhalten. Jede endliche 
Zahl von Kräften bildet einen Organismus. (Allein 
zum Wesen eines Organismus gehört nicht allein 
gegenseitige Einwirkung, sondern vornemlich auch 
Einheit und Totalität in den verschiedenartigen 
Theilen.) Jeder einzelne Organismus ist abhängig 
vom Universum, und kann nur so lange unverän¬ 
dert bleiben, als die Einwirkungen von aussen 
nicht verändert werden. — Alle ursprüngliche 
Thätigkeit besteht in Veränderung der Dichtigkeit, 
oder in Bewegung der Materie und ist mechanisch. 
Jede mechanische Veränderung zieht eine chemische 
nach sich, und umgekehrt. — Jede Veränderung 
pflanzt sich auf dieselbe Weise über eine unend¬ 
liche Reihe von Kräften fort; da aber, wo sie be¬ 
ginnt, muss die entgegengesetzte Veränderung butt 
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finden: jede Contraction in der einen Reihe setzt 
eine vorausgegangeue Expansion in einer andern 
Reihe voraus. So beruhen demnach alle Urverän- 
derungen auf der Sympathie und dem Antagonis¬ 
mus. verschiedener Systeme von Kräften. — Die 
primitiven Kräfte wirken nach allen Richtungen 
hin; indem nun die VY irkungsstrahlen zvveyer sol¬ 
cher im ContÜQte stehender Kräfte zusammen tref¬ 
fen, so geht daraus eine secundäre Flächenkraft 
hervor, deren Richtung und Stärke angemessen ist 
der verschiedenen Lage ihrer Mittelpuncte gegen 
den relativen Raum. Indem nun noch mehr Kräfte 
Zusammenwirken, geht die Zusammensetzung sol¬ 
cher Flächenkräfte ins Unendliche, und ihre Rich¬ 
tung bestimmt die Grenzen der repulsiven Kräfte, 
somit auch die Formen der Körper. Bey jeder 
mechanischen und chemischen Veränderung wor¬ 
den neue Flächenkräfte, mithin auch neue körper¬ 
liche Formen gebildet. .— Jede Ursache kann nur 
einmal Statt finden. Jedes materielle System kommt 
daher nicht auf den Tunet zuruck, von dem es 
ausgegangen ist; es kommt nach gewissen Revolu¬ 
tionen seinem vormaligen Zustande wieder nahe, 
ohne jedoch ganz in denselben zu gelangen; es hat 
also keinen Kreislauf, sondern bewegt sich in ei¬ 
ner Spirallinie. — Da alle Materie organisirt und 
dabey unaufhörlichen Veränderungen unterworfen 
ist, und da in jeder Organisation und in diesen 
Veränderungen nur 60 lange etwas Bleibendes ist, 
als die äussern Einwirkungen unverändert bleiben, 
so muss ein Damm vorhanden seyn zwischen dem 
allgemeinen Organismus und den lebenden Orga¬ 
nismen, wodurch die veränderliche absolute Starke 

-der äussern Einwirkungen relative Gleichförmigkeit 
erhält; dieses von jenen Grundkräften verschiedene 
Mittelglied ist die Lebenskraft. Es gibt demnach 
zwey Grundkräfte in der Natur: Repulsivkraft und 
Lebenskraft. Geistige Kraft ist etwas drittes. (Man 
sieht, da9s hierdurch nichts erklärt, sondern bloss 
für eine bestimmte Classe von Erscheinungen, de¬ 
ren Causalverhältuiss entwickelt werden sollte, eine 
eigenthiimliche, unbekannte Kraft postulirt wird.) — 
Das Leben ist der Materie fremd. Die mechani¬ 
schen und chemischen Bewegungen in lebenden 
Organismen unterscheiden sich von denen in der 
leblosen Natur bloss dadurch , dass ihre äussern 
Veranlassungen nicht unmittelbar, sondern durch 
die Lebenskraft modificirt einwirken. Die Materie 
des lebenden Körpers folgt also denselbfen Gesetzen, 
wie die leblose Natur: sie ist organisirt, wie diese, 
jedoch vermöge der Lebenskraft viel deutlicher und 
bestimmter. Die Functionen des lebenden Organis¬ 
mus unterscheiden 6ich von den Aetionen der leb¬ 
losen Natur dadurch, dass diese von den äussern 
Einwirkungen ganz abhängig, jene mehr oder we¬ 
niger unabhängig sind. Die Reizbarkeit der leben¬ 
den Organismen ist das Vermögen derselben, die 
Einwirkungen der Aussen weit so zu percipiren, 
dass die relative Stärke derselben ungeachtet ih¬ 
rer absoluten Verschiedenheit unverändert bleibt. 

Reactionsvermögen ist cas Vermögen, den Einwir¬ 
kungen der Aussenwelt mehr oder weniger gleich¬ 
förmige Thätigkeit entgegen zu setzen. —Ö JOie 
Reactionen der lebenden Organismen bewirken eine 
Störung iu der leblosen Natur : gleichwohl geht 
die.se ihren unveränderlichen Gang fort, weil die 
Reaotiöhen der einzelnen Clasaen lebender Orga¬ 
nismen einander gegenseitig aufheben. Nur in ge¬ 
wissen Grenzen bleibt die Thätigkeit des lebenden 
Organismus bey der Zufälligkeit der äussern Ein¬ 
wirkungen sich gleich ; geht letztere über diese 
Grenzen hinaus, so geht jene unter. Jede Abwei¬ 
chung eines lebenden Individuums von der zur Er¬ 
haltung des allgemeinen Organismus nöthigen Thä¬ 
tigkeit zieht eine entgegengesetzte Veränderung des¬ 
selben nach sich, und durch diese erfolgt die nach 
der Uebertretung der erwähnten Grenzen einlre- 
tende Zerstörung eines Individuums. — Je wei¬ 
tere Grenzen die Zufälligkeit der äussern Einwir¬ 
kungen auf einen lebenden Organismus hat, d«sto 
höher ist der Grad seines Lebens. Das Leben kann 
aber nicht bloss seinem Grade nach, sondern muss 
auch in seiner Art verschieden seyn. Die verschie¬ 
denen Classen von lebenden Körpern haben eine 
der Modalität nach verschiedene Receptivität für 
die Einwirkungen der Aussenwelt , und setzen 
diesen Einwirkungen eben so verschiedene Reactio¬ 
nen entgegen. Diese Verschiedenheit ist in der 
Organisation gegründet. — Die lebenden Organis¬ 
men gehen als solche unter i) durch übermässige 
Heftigkeit, oder e) zu geringe Stärke, oder 3) 
lange Dauer der äussern Einwirkungen. Krankheit 
ist das Unvermögen des lebenden Körpers, in der 
zur Erreichung der Zwecke seines Daseyns noti- 
wendigen Sphäre der Zufälligkeit äusserer Einwir¬ 
kungen sein Leben fortzusetzen. (Wenn auch 
Krankheit zu dem Unvermögen, das Leben fortzu¬ 
setzen, führt, so kann sie doch nicht für dieses 
Unvermögen selbst angesehen werden.) Da de) Tod 
nur durch Krankheit herbeygeführt wird, so kann 
es auch nur drey Krankheitsclassen geben. — Die 
durch den Untergang der Jndivi in, ,, entstehtm]e 
Störung des Gleichgewichtes in der Natur wird da¬ 
durch wieder aufgehoben, dass jeder lebende Or¬ 
ganismus vor seinem Tode Individuen seiner Art 
zurucklässt, indem entweder leblose Materie in le¬ 
bendige verwandelt wird, oder die eine Form des 
Lebens in eine andere übergeht. — Der Charakter 
der Lebenskraft ist absolute Thätigkeit und Unab¬ 
hängigkeit von der Aussenwelt. Sie verbindet sich 
mit einem Systeme repulsiver Kräfte, und da diese 
absolut träge und von den äussern Einwirkungen 
völlig abhängig sind, so wird dadurch jener Cha¬ 
rakter der Lebenskraft beschränkt, und so entsteht 
denn das Leben. — Das Grundproblem der Bio¬ 
logie ist aber, zu erforschen, wodurch die Lebens¬ 
kraft an ein gewisses System von repulsiven Kräf¬ 
ten gebunden wird? Es sind hier drey Ansichten 
möglich: 1) die Lebenskraft ist von lebensfähiger 
Materie abhängig, und wird durch diese bestimmt- 

[53 *] 
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die Kräfte der leblosen Natur produciren lebens¬ 
fähige Materie; und: sobald diese gebildet ist, ver¬ 
bindet »ich die Lebenskraft mit derselben; — 2) die 
Lebenskraft ist das ursprüngliche, und lebensfähige 
Materie ist das Produkt derselben ; — 3) lebens¬ 
fähige Materie und Lebenskraft sind ■wechselseitig 
durch einander bedingt. ( Diess sind denn die 
Fundamentalsätze der biologischen Ansichten des 
Hm. T. Wir machen uns wohl keiner Ungerech¬ 
tigkeit schuldig, wenn wir gestehen, dass wir 
eine „Philosophie der lebenden Natur“ sichrer und 
fester gegründet zu sehen erwartet hätten, als hier 
geschieht. Hätten nicht hier die unterscheidenden 
Merkmale der todten, unorganischen Materie und 
der lebenden Organismen schärfer aufgefasst und 
deutlicher entwickelt werden sollen? Hätte nicht 
ein Versuch, allgemeine über beyde Reiche herr¬ 
schende Naturgesetze aufeufinden, hier mit Recht 
eine Stelle gefunden? Hätten diese „philosophischen“ 
Untersuchungen nicht weiter führen können, als wo¬ 
hin der nackte Sinn führt, nemlich zur Annahme 
einer todten Materie und einer lebendigen Thätigkeit? 
Ueberall fehlt es dieser Einleitung an systematischem 
Gange, und an klarer Entwickelung der Frincipien 
der Biologie, welche man billiger Weise hier wohl 
hätte fordern dürfen.) 

Erstes Buch. Erster Abschnitt. Grünzen der 
lebenden Natur. Diese Gränzen lassen sieb hier 
noch nicht genau angeben. Die Biologie beschäf¬ 
tigt sich vor der Hand bloss mit denjenigen We¬ 
sen, deren Leben keinem Zweifel unterworfen ist. 
Diese unzweydeutigen Merkmale des Lebens sind 
1) in der Mischung Verbindung von Gallert, Faser¬ 
stoff und Ey weisstoff; 2) in der Ferm Regelmässig¬ 
keit mit Ungleichartigkeit der Theile; 3) in der Tha- 
tigkeit Periode der Jugend und des Alters, und vor¬ 
züglich Fortpflanzung des Geschlechtes. ( Warum 
kündigt aber Hr. I., wenn er diese Gränzen hier 
noch nicht philosophischer bestimmen zu können 
glaubt, die Untersuchung derselben als den ersten 
.Theil der _ 'ologie schon, an ?) Aüveyter bis fünfter 
Abschnitt. Classification der lebenden Organismen 
nach der Verschiedenheit ihrer Organisation. Bey 
dieser Classification muss man auf Mischung, Tex¬ 
tur und Structur zugleich Rücksicht nehmen. Von 
der Mischung, als dem Ursächlichen muss der Haupt- 
charakter abgeleitet werden; wo man nicht genug 
davon weiss, nimmt man die Textur zu Hülfe; von 
der Structur aber entlehnt rnan nur untergeordnete' 
Merkmahle. So zerfällt denn die lebende Natur in 
drey Reiche: 1) mit Uebergewida des Stickstoffe* 
bey ungleichartiger Textur und St uctur, — Thiere; 
2} mit Uebergewicht des Stickstoffes bey gleicharti¬ 
ger Textur und Structur. — Zoophyten ; 3) Ueber- 
gewicht des Kohlenstoffes mit gleichartiger Textur 
und Structur, •— Pflanzen. (Schon nach den ange¬ 
gebenen Prinzipien > andre Gründe abgerechnet, 
mussten die Zoophyten den Tliieren beygezählt und 
nicht ab eilt Reich eigener Organismen aulgestellt 
werden.) I, Die Thiere zerfallen nach Gravier in 
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zwoy Hauptclassen , Je nachdem sie ein innres, arti- 
eulirtes Skelett und rothes Blut, oder weissee Blut 
und gar kein, öder ein ungegliedertes , oder ein äus¬ 
seres Skelett haben. (Das Blut gibt kein hinreichen¬ 
des Merkmal dieser Classification ab, denn die Cru- 
staeeen und Mollusken haben keinweisses, sondern 
bläuliches Blut, und mehrere Würmer, namentlich 
Regenwürmer, Blutegel, Nereiden, Serpulen, Te- 
rebellen haben rethes Blut.) A. Mit innerem articu- 
lirtem Skelette und rothem Blute. 1) Säugthiere, 
a) mit Händen: «) Mensch, ß) Affe; b) mit Krallen: 
«) Hunde, g) Nagelhiere, y) Faulthiere; c) mit flos¬ 
senartigen Gliedmaassen: Wallfische; d) mit Hufen : 
«) Schweine, ß) Rinder; 7) Pferde. (Diese Einthei- 
lung trifft ziemlich mit der Blumenbachischen über¬ 
ein.) — 2) Vögel: a) Struthiones, b) Gallinae, c) 
Passeres, d)Pici, e) Coraces, f) Accipitres, g) Ar- 
deae, h) Anseres. (Bis auf die Nomenclatur gana 
nach Linne.) — 3) Amphibien: a) Testudines, b) 
Lacertae, c) Serpentes, d) Ranae. — 4) Fische, a) 
Grätenfische, «) mit beweglicher Zunge: aa) Anguil* 
lae, bb) Salmones; ß) mit unbeweglicher Zunge: 
aa) Siluri, bb)Triglae; b) Knorpelfische: <*) Acipen- 
seres, ß) Squali. — B. Mit weissem Blute und 
keinem , oder ungegliedertem, oder äusserem Ske¬ 
lette: 1. Mollusken, (mit Eingeschränktheit des Sy¬ 
stems der Bewegungsorgane und Mamiichfaltigkeit 
der Absorvderungsorgane,) a) mit einem Analogon von 
Kopf, «) mi* hornartigem Gebisse: Sepiae; ß) mi^ 
fleischigem Munde: aa) Lernaeae, bb)Limaces; b) 
ohne hopf, *) mit fleischigen Fühlfäden : aa) Ostreae, 
bb) Phofadeg; ß) mit articulirten Fühlfäd en: Balani. 
— 2) Crrabtaceen (Beschränktheit der Absonderungs- 
Organe mit Mannichfaltigkeit der Bewegungsorgane): 
a) Cbitones, b) Branchipodes, e) Astaei. — 3) In- 
seeten: a) Araneae, b) Scolopendrae, c) Acari, d) 
Cimiees, e) Locustae, f) Libellulae, g) Papiliones, 
h ) Crabrones, r) Muscae, k)Srarabaei. (Die alte 
Classification nach Gerftroy und Linne,. nur mit 
neuen Namen, an welcher z. B. das zu tadeln ist, 
dass die drey ersten Ordnungen zu eng sind.) —- 
4) Würmer: a) Serpulae, b) Aphroditae, c) Naide«, 
d) Intestinales. — If. Zoophyten, an welchen tliie- 
rische (stickstoffige) Mischung mit vegetabilischer 
(homogener) Textur verbunden ist. A. Zoophyten 
im engem Sinne, welche der innern Structur nach 
mit den Thiercn, der äussern Form nach aber mit 
den Pflanzen verwandt sind: 1) Asteriae, 2) Acti- 
niae, 3) Penr.atulae, 4) Corallia, 5) Gorgoniae, 6) 
Infusoria. —■ B. Phytozoen, welche der innern und 
äusstrn Structur nach den Vegetabilien sich nähern; 
1) das ganze Geschöpf ist Eyerstock, a) fleischartige: 
Fungi; b) fadenartige: Confervae; c) membranöse: 
Fuci; 2) die Ever sind auf einzelne Organe be¬ 
schränkt, a) in offnen schildförmigen Theifen: Li- 
chenee; b) in verschlossenen Capsein: «) Hepaticae, 
ß) Musci, 7 j Filices, 5) Naiades. (Der Gehalt an 
Stickstoff ist kein durchaus richtiges charakieristi- 
sches UnterscheidurtgsiKerkmahl der Phytozoen von 
den Vegetahilitn, denn die Filices enthalten keinen 
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Stickstoff, da hingegen manche vollkommnere Vege- 
tabilien, namentlich Tetradynamisten, Ammonium, 
also auch Stickstoff in ihrer Mischung haben.) — 
III. Pflanzen. (Hier adoptirt Hr. T. ganz Jussieua 
Classification, nur dass er die Dipeacea» neben die 
Corymbiferas stellt, und nur vierzehn Classen auf- 
»teflt, indem er die Jussien9 Acotyledones weglässt, 
Wobey er übrigens die neuen, zum Theil von Jussieu 
selbst herrührenden Verbesserungen dieser Classifica¬ 
tion zu benutzen unterlassen hat. — Wir fügen nun 
noch Einiges über die Bemerkungen bey, •welche 
der Verf. über die Organisation der Pflanzen macht. 
Wen* er S. 4S8 fg- den Pflanzen die SaftgefäSse ab¬ 
spricht, so können wir ihm nicht beytreten; die Au¬ 
topsie derselben an Pflanzen, deren Wurzeln in ei¬ 
ner gefärbten Flüssigkeit stehen, sucht er dadurch 
au entkräften , dass er behauptet, wenn man Lösch¬ 
papier mit einer solchen Feuchtigkeit tränke, erkenne 
man ähnliche stärker gefärbte Streifen. Allein die 
regelmässige Verbreitung jener gefärbten Streifen bey 
den Pflanzen lässt offenbar organische Gefässtructür 
erkennen, während in dem Löschpapiere nur zufäl¬ 
lige reichere lockerere Stellen mehr als die übrigen 
you der Flüssigkeit einsaugen. Was der Verf» für 
vasa pueumatrea ansieht, sind den genausten Versu¬ 
chen zufolge wirkliche Saftführende Gefasse. — 

5*43° sagt er: „die Luftgefässe öffnen sich auf der 
Fläche der Blätter r des Kalches, der Zweige und 
Stengel durch zahlreiche Spalten, welche eine grosse 
Aehnlichkeit mit den Stigmaten der Insecten haben ; 
*o athmet die Pflanze, wie das Insect durch zahl¬ 
reiche Luftgefässe. “ Allein die Spaltöffnungen an 
den genannten Theilen stehen nicht in unmit¬ 
telbarer Communication mit jenen Gefässen. Uebri- 
gens sind die Gefasse der Pflanzen von gleicher 
Dicke, liegen an der Wurzel dichter beysamme», 
theilen sich nach der Oberfläche in dünnere Bündel, 
und ihre Verästelung ist noch ziemlich problema¬ 
tisch; die Luftröhren der Insecten hingegen sind an¬ 
fangs weit, werden nach innen zu enger und ver¬ 

ästeln sich. — Nach S. 4S1 ist in den Pflanzen eine 
stärkere Neigung zum Hermaphroditismus, je deut¬ 
licher der vegetabilische Charakter in ihnen ausge- 
driickt ist; bey den Thieren ist es umgekehrt. In¬ 
dessen möchte doch wohl kein so grosser Werth auf 
den Hermaphroditismus der Vegetabilien in dieser 
Beziehung zu legen seyn, denn in einem und dem¬ 
selben Genus kommen oft getrennte Geschlechter 
und auch Hermaphroditen vor; so sind manche Spe- 
ci.es von Rumex Dioecien, andre Hermaphroditen. 
Auch bey den Thieren ist jenes Gesetz nicht durch¬ 
aus constant; so sind z. B. bey den Eingeweidewür¬ 
mern die Taenien Hermaphroditen, die Ascariden 
hingegen mit getrennten Geschlechtern versehen. — 
S* 435 wird behauptet, alle Monocotyledonen hätten 
keine Aeste; — allein Bambus, Zuckerrohr und 
viele Gräser sind mit Aesten versehen. Sechster 
Abschnitt. Gradationen der lebenden Natur. Die 

lebende Natur zerfällt in zwey Abtheilungen, näm¬ 

lich in die der Thierei mit den’jThierpfleJvzenr und 
in die der Pflanzen mit den Pflanzcnthieren. Der 
Grad ihrer Vollkommenheit steht in gleichem Verhält¬ 
nisse mit der Zahl ungleichartiger Organe, welche 
sie in sich vereinigen» Die Gradation in der Orga¬ 
nisation bezieht eich aber nur auf die ganze Summe 
ungleichartiger Organe, und auf die Grösse und 
Menge gewisser einzelner Theile. Was das Letztere 
anlangt, so ist bey dem Maximum der thierischen 
Organisation die Grösse des Gehirns gegen die Dicke 
der Nerven und die Grösse der Nervenknoten am be¬ 
deutendsten; in dem Gehirne circulirt verhältniss- 
mässig mehr Blut; überhaupt finden wir im ganzen 
Körper mehr Blut, und ein grösseres Herz. In je¬ 
der Familie, jedem Geschleckte, und selbst jeder 
Gattung bildet die Natur ein Organ, oder ein System 
von Organen vorzugsweise aus, indem sie die übri¬ 
gen theils unverändert lässt, theils vereinfacht. 

Zweytes Such, Organisation der lebenden Na* 
tur. Erster Abschnitt. Allgemeine Bemerkungen 
über die Verbreitung lebender Körper. Das Leben 
der ganzen Natur ist im hohen Grade unbeschränkt: 
alle Theile der Erde sind Wohnplätze lebender Ge¬ 
schöpfe, ausgenommen siedende Quellen, und wo 
die mittlere Temperatur weniger als 3° Reaumur ist; 
auch jeder lebende Bewohner der Erde gibt wieder 
einen Wohnplatz für Lebendiges ab. An den Grän¬ 
zen der Bewohnbarkeit finden sieh die wenigsten Ge¬ 
schlechter und Arten; die Menge derselben nimmt 
von da an zu; bey einzelnen Geschlechtern aber fin¬ 
det keine, oder selbst die entgegengesetzte Grada¬ 
tion Statt. Zweyter Abschnitt. Specielle Bemerkun¬ 
gen über die Verbreitung der lebenden Körper. Die 
Zoophyten sind am weitesten verbreitet; sie kom¬ 
men an Orten und in Temperaturen vor, wo die 
übrige Natur erstorben ist. Hierauf folgen die 
Thiere; diejenigen derselben, die an den Grenzen 
der belebten Erde leben, nähren sich von Zoophyten. 
Dia Pflanzen sind am wenigsten verbreitet, — Von 
keinem Pflanzengeschlechte lässt sich behaupten, 
dass die charakteristischen Merkmale desselben mit 
irgend einer Art des Standortes in unzertrennlicher 
Verbindung stünden; aber einige Geschlechter nei¬ 
gen sich mehr zu dieser, andre mehr zu jener phy¬ 
sischen Verbreitung. Die Varietäten hingegen , und 
oft auch die Arten werden durch die äussern Ein¬ 
flüsse bestimmt; z. B. die Wasserpflanzen haben 
feine, schmale, blassgrüne, die Landpflanzen hin¬ 
gegen breitere und dunklere Blätter; die Alpenpflan¬ 
zen sind fast alle klein, entweder sehr 6aftig, oder 
holzig und strauchartig mit harten auf der Erde fort¬ 
kriechenden Zweigen und grossen Blumen; auf den 
Urgebirgen gedeihen «lie Pflanzen am wenigsten, be¬ 
sonders auf Granit, schon besser auf Gneis, noch 
besser aut Glimmerschiefer und Urthonschiefer, vor¬ 
züglich aber auf Kalkgebirgen; Salzboden hat eigene 
Pflanzen, welche meistentheils zu Classen gehören, 
welche an Monocotyledonen angrünzen, und sich 
dem Minimum der vegetabilischen Organisation nä- 
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hern. Sumpfpflanzen haben meist dunkelgrüne und 
«latte Stengelblätter; in nassem Soden (und heissen 
Zonen) bilden sich glatte, gefirnisste, in dürrem Bo¬ 
den rauhe Stengel und Blätter; im Winde (bey schar¬ 
fer, trockner Luft) bekommen die Blätter einen völ¬ 
ligen Ueberzug. Von den Polen bis 4um Aequator 
findet in Hinsicht auf Verbreitung, der Vegetahili n 
eine Gradation vom Einfachen zum MannichtaUigen 
Statt. Von den Monocotyledonen ■wachsen 160 ge- 
nera in den warmem , und 70 in den kaltem Zorn n, 
und zwar sind Erstres gerade solche genera , welche 
viel mehr species haben, als Letztere. Von Dykoty¬ 
ledonen wachsen 820 genera in den warmem, 540 
hingegen in den kaltem und gemässigten Zonen. 
Das Verhältnis» der Vegetabilicn der kältein zu de¬ 
nen der warmem Zonen ist bcy den Dykotyledonen 
— 1 : i|; bey den Monocotyledonen hingegen == 1 : 
2i. Jedes Land hat desto weniger eigenthümliche 
Arten und Geschlechter, je naher es dem Nordpole 
liegt, und desto mehr, je mehr es sich von Norden 
aus dem 35° südlicher Breite nähert. Die Mannich- 
falti^keit der Monocotyledonen erreicht ihr Maximum 
erstm der Nähe des Aequators, die der Dycotyledo- 
nen hingegen schon in der Nähe des 35° der Breite. 
Letztre haben acht Hauptfloren, nämlich die nordi¬ 
sche, morgenländische, virginische, westindische, 
ostindische, afrikanische, australische, antarktische. 
_ Die Zoopbyten sind am weitesten verbreitet, je¬ 
doch nur die ganze Classe, nicht einzelne Familien 
und Geschlechter, noch weniger einzelne Arten. 
Ihre Organisation ist von den äussern Einwirkungen 
abhängiger, und nach Maasgabe derselben erscheint 
eine und dieselbe Art unter sehr verschiedenen For¬ 
men; die Feuchtigkeit und Wärme lieben sie; das 
Lichtscheuen sie entweder ganz, oder doch, wenn 
es zu .stark ist; (diess ist zu allgemein behauptet; 
einige lieben auch das Licht, z. B. Lichenen;) ziem¬ 
lich^ gleichgültig sind sie gegen die Beschaffenheit 
des Stammortes; je mannichfaltiger aber ihre Organe 
werden, desto mehr werden sie davon abhängig. 
Pflanzenthiere, die wenig Licht und viel Feuchtig¬ 
keit brauchen, also vorzüglich Pilze und Moose, 
Wohnen fast bloss an den Grenzen der kalten und ge¬ 
mässigten Zonen. (Wo hohe Berge sind mit Schnee, 
gibt es überall viel Moose; man denke nur an das, 
was Swartz aus Jamaika mitgebracht hat.) Die 
Flechten sind weiter verbreitet, da sie weniger 
Feuchtigkeit brauchen und mehr Licht vertragen. — 
Auch bey den Thieren stehen die Charaktere der 
Classen, Familien, und selbst der Geschlechter, oft 
eo<*ar der Arten in keiner unzertrennlichen Verbin¬ 
dung mit der Beschaffenheit ihres Aufenthaltes, son¬ 
dern man bemerkt an ihnen bloss eine grössere Tea- 
denz zu diesem oder jenem Aufenthalte. Unter den 
Säugthieren und Vögeln gibt es in dieser Hinsicht 
eine grosse Verschiedenheit; Amphibien, Fische, 
Crustaceen und Mollusken sind mehr eingeschränkt, 
und meist an Feuchtigkeit, so wie an die untere 
Region der Atmosphäre gebunden. Bey den Insccten 
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und Würmern findet sich eine grosse ManniehfaTtig- 
keit: indes» bewohnen die Inrcten vorzüglich das 
feste Land, die auf demselben'lebenden Körper, be¬ 
sonders Pflanzen, und das süsse Wasser; die Wür¬ 
mer hingegen sind vornemlich im Meere einhei¬ 
misch; mir einige leben in süssem Wasser oder un¬ 
ter der Erde, keine auf Pflanzen; die zahlreichste 
Familie bloss im thierisehen Körper, ln einigen Cha¬ 
rakteren der thierischeii Structnr bringt die Einwir¬ 
kung äusserer Potenzen keine Veränderung hervor; 
andre hingegen stehen mit der physischen Verbrei¬ 
tung in enger Verbindung : die Farbe hängt bey den 
nhdern Classen vom Boden, bey den höhern von 
den kosmischen Einflüssen ab; die äussern Bedeckun¬ 
gen sind im Wasser und in den kaltem Gegenden 
dicker; die äussferrnGliedmaasstfn sind bey den Was- 
8erthieren kürzer und zum Theil mit Schwimmhäu¬ 
ten versehen; das äussere Ohr ist bey Thieren, die 
im Wasser oder unter der Fr le leben, kürzer; die 
Leber ist bey Wasserthieren grösser etc. Die Man- 
nichfaltigkeit der Geschlechter und Arten der Tiiiere 
nimmt von den Fo.'arkreisen an bis zum Aequator 
stufenweise zu, wie 'bey den Monocotyledonen. In 
den gemässigten Zonen leben 158 Säugthiere, in den 
Warmen hingegen 270; es gibt ungleich mehr Am- 
ph ibien in diesen, als in jenen; wenigstens die 
Hälfte der Vögel und Fische sind Bewohner des heis¬ 
sen Erdstriches; die meisten der übrigen wechseln 
ihren Aufenthalt; sehr wenige haben in den kalten 
Zonen einen bleibenden Wohnort. Ausser der Man- 
niehfaltigkeil hab£»n die wärmer« Zonen auch deut-. 
liebere charakteristische Kennzeichen der Arten, häu¬ 
figere Verbindung ungleichartiger Formen, (z. B. da» 
Gnuthier, die Faulthiere, das Känguru etc.) lebhaf¬ 
tere und niannichfaltigere Farben. — In einzelnen 
Geschlechtern der Säugthiere nehmen, wie bey den 
Monocotyledonen die Arten vom Aequator bis zur 
gemässigtem, oder auch selbst kalten Zone an Man¬ 
nigfaltigkeit zu. — Bey Pflanzen und Thieren fin¬ 
det sich in den nördlichen Polarländern eine völlige 
Gleichheit zwischen denen der verschiedenen Welt- 
theile; von da an nach der südlichen Erdhälfte zu 
verschwindet diese Gleichheit immer mehr. Drit¬ 
ter Abschnitt. Verbreitung der lebenden Körper 
nach der Verschiedenheit der äussern Einjlüsse. Er¬ 
stes Capitel. Vorläufige Untersuchung über die Ent¬ 
stehung lebender IVesen. (Wie passt dieses Capitel 
unter diesen Abschnitt?) Wenn die Lebenskraft da» 
Produkt lebensfähiger Materie ist, so kann man aus 
Stoffen der todten Natur lebende Organismen hervor¬ 
bringen; ist aber lebensfähige Materie das Produkt 
der Lebenskraft, so geschieht alle Bildung lebender 
Körper nur durch Fortpflanzung; sind endlich beyde 
wechselseitig durch einander, so verdankt jeder le¬ 
bende Körper ebenfalls andern sein Entstehen aber 
der Tod ist nicht Uebergang zur leblosen Natur’, son¬ 
dern zu andern Formen des Lebens, Es gibt keine 
Erfahrung für die Entstehung lebender Körper aus 
Stoffen der leblosen Natur; aber viele, welche dafür 
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sprechen, dass 'das lebende Individuum nach dem 
Tode in andre Formen des Lebens übergeht. Jedes 
Atom des lebenden Körpers äussert nach der Tren- 
aiung vom Ganzen noch Leben, und die Materie des¬ 
selben wird durch Auflösung ihrer Grundtheile bey 
der Fäulniss in kleinere lebende Organismen verwan¬ 
delt. Am leichtesten und häufigsten entstehen auf 
diesem Wege Zoophyten, da die Organisation der¬ 
selben von äussern Einwirkungen mehr abhängig ist, 
als die der Pflanzen und Thiere. — Es folgt hier die 
Aufzählung der Versuche und Erfahrungen vonNeed- 
ham, Wrisberg, Müller, Spallanzani, Therechowsky, 
Priestley, Ingenhouss, Monti, aus welchen hervor¬ 
geht, dass es eine Kraft gibt, welche ohne präexistj- 
renden Saamen bloss aus verwesenden Substanzen 
lebende Organismen hervorzubringen vermag. — 
Der Verf. theilt hierauf eigene Erfahrungen mit. So 
lange in .einem Aufgusse zerschnittener vegetabili¬ 
scher Substanzen Pflanzen vegetirten, entstanden 
keine Infusionsthiere, grüne Materie oder Schimmel, 
indes« Wasserflöhe,; Naiden und Wasserschnecken 

-genug sich darin bildeten, Einige Aufgüsse bringen 
unter denselben Umständen-bloss Infusionfctbiere her¬ 
vor, andre bloss,Schimmel; und die Ursache dieser 
Verschiedenheit; liegt nicht im Wasser, sondern in 
den infundirten Substanzen, Bey der Entstehung 
der Infusionsthiere gehen- andre chemische Processe 
vor, als bey deir dfsSchimmels; bey der erstem wer¬ 
den die infundirten Substanzen in eine flockenartige, 
bey.der z weytsu;kioigegen in.ejne gelatinöse Materie 
aufgelöset- Inftrsjo/isthiere sowohl als Saamenkör- 
ner entstanden aber nach allen Versuchen nicht aus 
Eyern oder Saamenkörnern , sondern durch chemi¬ 
sche Processe, welche bey Auflösung der Vegetabi- 
lien Statt fanden. Aus Pflanzen, welche aromati¬ 
sches Princip enthalten, bilden sich Infusionsthiere; 
aus andern,, welche der W.ein - und Easiggährung 
fähig sind, bildet sich Schimmel; daher entsteht 
letztrer auch, wenn man unmittelbar Wasserstoffgas 

au den vegetabilischen Substanzen mischt, so .wie 
an leuchten Orten, wo das Wasser zersetzt und Was« 
eerstoffgas entbunden wird. Wenn zu Erbsen Kirsch¬ 
lorbeerblätter gethau jvurden , so bildete sich die ge¬ 
latinöse Haut später, es entstand weniger Schinamej, 
und die Thiere vermehrten fjch schneller, und be¬ 
wegten sich lebhafter. Von einem Aufgusse, wel¬ 
cher 27 Tage gestanden hatte, und worin sich Infu¬ 
sionsthiere gebildet hatten, wurde die eine Hälfte in 
das Dunkle gestellt: sic fing an zu faulen, die Thiere 
nahmen ab, und waren zu Ende des dritten Monats 
verschwunden ; die andre Hälfte wurde in . einem 
Glase au das Sonnenlicht gestellt; sie wurde klarer, 
nach 3 Wochen hellgrün, während die infundirten 
Blatter weiss wurdet), verlor zu Ende der fünften 
Woche ihre grüne Farbe, und auf dem Boden setzte 
sich eine dunkelgrüne Materie an, welche sich von 
der Seite des Glases, die dem Lichte zugekehrt war, 
nach der entgegengesetzt, n begab/also auio,&lische 
Bewegung zeigte. In einem andern Versuche wurde 
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die Bildung der grünen Materie deutlich: nemlich zu« 
erst bildeten sich eigene Infusionsthiere, die eine zeit¬ 
lang sich bewegten, hierauf mit andern sich vereinig¬ 
ten , dabey ihre Bewegung verloren, und durch ihre 
Zusammenhäufung die grüne Materie bildeten. (Diese 
Erklärung ist offenbar unstatthaft; nicht durch das 

Zusammen wachsen lebender Infusionsthiere, sondern 
aus diesen, da sie gestorben waren und verweseten, 
bildete .sich die grüne Materie.) — Aus allen diesen 
Erfahrungen folgt nun, dass lebensfähige Materie und 
Lebenskraft unzertrennlich verbunden sind. Lebende 
Materie ißt an sich gestaltlos und bekommt erst durch 
äussere Einflüsse eine bestimmte Form, welche nach 
Maasgabe dieser Einflüsse animalisch oder vegetabi¬ 
lisch ist. (Uns scheint aus jenen Versuchen bloss so 
viel hervorzugehen, das» bey dem Untergange leben¬ 
der Organismen aus diesen neue Organismen hervor 
gehen, deren Natur durch die Natur jener wesentlich 
bedingt, deren Ausbildung aber durch die Beschaf¬ 
fenheit der äussern Einwirkungen modificirt wird. 

.Eine gestaltlose Materie, welche lebt, ist nicht denM 
bar, denn so wie lebensfähige Materie und Lebens¬ 
kraft, so ist auch Organisation und organische Kraft 
wechselseitig durch einander bedingt. Dass das Le¬ 
ben animalisch oder vegetabilisch ist, kann nicht io 
äussern Einwirkungen, sondern muss in der Natur 
des Organismus, aus welchem es hervor geht, be- 
giündet seyn.) Die ersten Rudimeute der animali¬ 
schen Schöpfung sind die Infusionsthiere, so wie der 
Schimmel die der letztem ausmäebt. (Es batte be¬ 
stimmt werden sollen, wai unter dem allgemeinen 
Triv ialnamen , Schimmel, liier eigentlich verstanden 
Wird.) Von diesen erhebt sich die lebende Natur auf 
der einen Seite bis zu dem Menschen, auf der andern 
bis zur Musa, Ceder und Adamonie. — Nach den 
Erfahrungen von GleditschWrisberg, Reynier etc. 
entstehen Eremellen , Conferven , Schwämme und 
Flechten auch durch Einwirkung der leblosen Natur 
aus formloser lebender Materie. Es gibt selbst Er¬ 
fahrungen , welche für einen ähnlichen Hergang bey 
den vollkommnern Pflanzen sprechen. Die Einge¬ 
weidewürmer entstehen bestimmt aus thierischen 
Saften, und zwar wohl aus Infusionsthieren, wie die 
grüne Materie. Auch finden sich endlich einige Be¬ 
weise für denselben Prozess in den hohem Thierclas- 
sen. Würmer, Insecten und Amphibien -werden in 
verschlossnen unterirdischen Klülten, Bäumen und 
Steinen gefunden. Diese Thiere können nicht so 
lange ohne Nahrung leben, als derZeitraum beträgt. 
Während dessen sich diese Höhlen schliessen, und 
tm hineingekommnes Ey konnte nicht ohne Nahrung 
ausgebildet werden. Wahrscheinlich waren bey Bil¬ 
dung der Steine oder Bäume faulende animalisch® 
oder vegetabilische Substanzen mit eingeschlossen 
worden, deren Bestandteile sich zu neuen animali¬ 
schen Formen vereinigten, mancherley Verwandlun¬ 
gen durchliefen und in dem Zeitpuncte, wo man diese 
Höhlen öffnete, gerade die Form einer Fliese, oder 

einer Kröte angenommen hatten. (Lässt es sich nicht 
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«Mfcstt «tue* «o gewagten Hypothese mH grösserer 
Siefaßfbeit annehmen, daß» das Ey eines solchen 1 tnt> 
res zugleich mit Nahrung für dasselbe m e*ne 6o1™® 
Höhle gekommen ist, und dass die Abgeschiedenheit 
vo» der übrigen Natur sowohl die Ausbildung retar- 
dirt j als auch die Consumtion aut das Minimum her¬ 
abgesetzt, und so die Lebensdauer dieser Gesehnte 
ungewöhnlich verlängert hat.) Die Zoophyten ei ei- 
den grosse Metamorphosen, und ein Individuum ge 
in der Zeitfolge in verschiedene genera über; 6° die 
Polypen, Conferven und TremeJlen. Es gl t a s 
eine unzerstörbare Materie, wodurch alles Lebende 
Leben besitzt, und welche unaufhörlich ihre Formen 
wechselt, welche an sich formlos ist, aber durch den 
Einfluss äusserer Ursachen bestimmte Formen be¬ 
kommt. Wir nennen sie Lebensprincip. Lebensstott 
oder Lebensmaterie. Die Natur derselben können 
wir nicht rein darstellen, noch sie unmittelbar er¬ 
kennen: es kommt also darauf an, die formenden Po¬ 
tenzen des Lebensstoffes oder die äussern Bedingun¬ 
gen des Lebens und deren Wirküngsart zu erkennen. 
Zweytes Capitel. Acussere Bedingungen des Bebens, 
I. Formelle, A. ursprüngliche: i) Warme.. DieMan- 
nichfaltigkeit, Zahl und Grösse der lebenden Indivi¬ 
duen steht in geradem Verhältnisse mit dem Grade der 
Wärme. Die Meeriliiere scheinen hiervon eine Aus¬ 
nahme zu machen, allein der Salzgehalt des Meers er¬ 
setzt die Wärme, und übrigens ist das Meer wenigem 
Abwechselungen der Temperatur unterworfen, als 
die Luit, c) Die Tropenländer begünstigen die Er¬ 
zeugung animalischer Formen, die gemässigten Zonen 
die der vegetabilischen. Dort finden sich daher die 
mannichfaitigßten Landtbiere und Monocotyledonen, 
hier die meisten Dycot>ledonen. Nemlich Warme 
ohne Licht unterstützt die animalische, Licht hinge¬ 
gen die vegetabilische Bildung; in den heissen Zonen 
aber ist die Luft weniger rein, und besonders m dem 
Zeitpuncte, wo die Vegetation vor sich geht, mit 
echwarzen Wolken bedeckt. (Eine sehr gezwungene 
und unnatürliche Erklärung. Wem kann es wohl im 
Ernste einfallen, dass es zwischen den Wendekreissen 
weniger Licht gehe, als in den gemässigten Zonen . 
Dass es in der Winterzeit regnet, kann doch wohl 
nicht als ein Beweis dieser Behauptung gelten. Un 
lieben denn wirklich die Thiere ohne Ausnahme die 
Dunkelheit? Sehen wir nicht bey den meisten der¬ 
selben deutlich den lebenden und erregenden Einfluss 
des Lichtes? — 3) Die dritte bestimmte Potenz ist 
der Galvanismus. Alle oxydationsfähige Körper ste¬ 
hen in Wechselwirkung, di« sich besonders durch 
Modification ihrer chemischen Affinitäten , durch 
Frey werden von und — Elektricität, und durch 
Entstehung von Polarität zu erkennen gibt. Diese 
Wechselwirkung ist besonders lebhaft zwischen Me¬ 
tallen von ungleichen Qualitäten in der Wärme; alles 
Gestaltlose, Flüssige, was dazwischen kommt, wird 
dadurch in seiner Gestaltung modificirt. Eine ahn- 
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liehe galvanische Wechselwirkung findet auch zwi¬ 
schen den Himmelskörpern, namentlich zwischen 
Erde, Sonne und Mond Statt. Dieser kosmische Gal¬ 
vanismus nun muss in det_südlicben Hemisphäre an¬ 
ders seyn, als in der nördlichen, wegen des verschie¬ 
denen Verhältnisses von Wasser und Land, und w.e- 
gen der verschiedenen Metalle. Daher rührt denn 
auch zum Thejl die Verschiedenheit der Organismen 
daselbst, welche in den wärmer« Zonen beyffer Erd- 
hälften besonders auffallend ist, weil in der Wär¬ 
me überall die galvanische Thätigkeit stärker ist. —- 
B. SecundärePetenzen sind die gegenseitigen Einwir¬ 
kungen der Organismen .auf einander. Auch hier ist 
die galvanische Thätigkek wirksam, denn nur die-W 
erklärt uns die Geselligkeit und Ungeselligkeit, Sym¬ 
pathie und Antipathie gewisser Pflanzen und Thiere. 
II. Materielle Bedingungen de* Lebens. Wasser und 
atmosphärische Luft stehen liier oben an, aber di« 
Nothwendjgkeit des Wassers nimmt um so mehr ab, 
und die der Luft um so mehr zu., je mehr Mannich- 
faltigkeit in der Organisation eines lebenden Körpere 
herrscht. Die Zoophyten sind am meisten an da» 
Wasser gebunden, unter den Pflanzen die Monocoty¬ 
ledonen, unter den Thieren die Würmer und Fische. 
Andre Stoffe scheinen nothwendäge Bedingungen de» 
Lehens zu seyn, ohne in materieller Hinsicht unent¬ 
behrlich zu seyn; es gibt Organismen, welche ausser 
Wasser und Luft keine andern Stoffe in ihre Substanz 
aufnehmen, Ungeachtet *ie übrigens ihrer bedürfen. 
Aber wichtig ist der formelle Einfluss dieser Stoffe; 
sie wirken analog dem Lichte und der Wärme, und 
ausserdem äussert jeder derselben noch eine specifi- 
*che Nebenwirkung, vermöge deren einzelne Theil« 
des lebenden Organismus bey ihrer Bildung eine ei¬ 
gene Richtung erhallen. — Da alle lebende Körper 
in dynamischer Wechselwirkung stehen, so 1) machen, 
sie einen einzigen Organismus aus ; s) mit der vollen¬ 
deten Organisation der ganzen lebenden Natur ist 
auch die Organisation jedes lebenden Individuums be¬ 
stimmt; s) in letztem kann keine wesentliche Abän¬ 
derung eintreten, so lange als die erster« unverändert 
bleibt; 4) als die Organisation des Ganzen sich bildete, 
konnte' die des Einzelnen ganz abhängig von Einflüs¬ 
sen seyn, welche jetzt blos Varietäten und nicht mehr 
Gattungen hervor bringen; die Gewalt solcher Ein¬ 
flüsse ist um so geringer, je grösser die Zahl seiner 
Bexührungspuncte mit der Aussen weit und die Man- 
nichfahigkeit seiner Organe ist : daher artet der 
Mensch am wenigsten aus, das Zoophyt am meisten. 
(Man sieht, dass der Inhalt dieses Buches, welche» 
die Verhältnisse der lebenden Natur, als eines einzi¬ 
gen Organismus gegen das übrige Universum, und 
jedes Theils derselben gegen die übrigen entwickeln 
soll, sehr dürftig ausgefallen ist; der VCrf. entschul¬ 
digt sich deshalb mit Mangel an Vorgängern.) 

(iDer Beschluss folgt.) 
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der Recension von Treviranus Biologie. 

Drittes Buch. Revolution der lebenden Natur. 
Wir betrachten hier die Natur als ein Ganzes, das 
seit jeher in beständigen Umwälzungen begriffen 
ist, dabey aber einen fisten gesetzmässigen Gang 
behauptet. — Die Oberfläche der Erde wird con- 
tinuirlicli verändert, sowohl durch Meere, Vul- 
cane, Erdbeben, Winde, Luft, Regen etc. als auch 
theils durch die verwesenden, tlieils durch die le¬ 
benden organischen Körper; eben so haben die 
Veränderungen des Rlima’s gegenseitig einen bedeu¬ 
tenden Einfluss auf die lebende Natur. Nicht bloss 
die Verbreitung der organischen Körper wird durch 
diese Einflüsse bestimmt, sondern ihre Organisa¬ 
tion selbst wird dadurch verändert; manche Thiere 
und Pftanzen des Alterthums sind untergegangen; 
selbst an Ueberbleibscln menschlicher Knochen aus 
jenen frühem Zeiten bemerkt man bedeutende Ver¬ 
schiedenheiten der Organisation. -—. Der Granit ist 
vormals flüssig gewesen, und durch Präcipitation 
in seinen festen Zustand gekommen; hätte es bey 
seiner Entstehung lebende Wesen gegeben , so 
könnte er nicht leer von allen Versteinerungen seyn. 
Indien später entstandenen Gebirgsartcn finden wir 
Versteinerungen von Zoophyten, Pflanzen und I hie- 
ren, deren Organisation in demselben Verhältnisse 
vollkommner wird, in welchem die Gebirge spä¬ 
ter entstanden sind. Die Bildung der lebenden 
Natur ist also von Polypen und Mollusken ausge- 
gangen, von diesen zu den Pflanzen, und erst dann 
zu den Landthieren fortgeschritten. Die lebende 
Natur wurde durch die Lebenskraft hervorgebracht. 
Unzerlegte Stoffe, Kohlenstoff, Eisen etc. werden 
irn lebenden Körper bloss au3 Wasser und Luft 
durch die Lebenskraft gebildet; nun finden wir 
aber diese Stoffe auch in den Urgebirgen : folglich 
müssen letztre auch Lebenskraft gehabt haben. Die 
Lebenskraft war in den frühesten Zeiten der Erde 
gebunden, wie die Wärme cs seyn kann. Allrnäh- 
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lig entwickelte sie sich in der Bildung organischer 
Wesen. (Wir können cs uns unmöglich verhehlen, 
dass wir diese Philosophie des Lebens ziemlich crass 
finden. Die Kraft eines Dinges, oder der innre 
Grund seiner Wirksamkeit, kann nicht von dem 
Begriffe seines Daseyns getrennt werden: hier soll 
die Kraft organischer lebender Körper (Lebenskraft) 
eher da gewesen seyn, als diese selbst existirten; 
das Verhältniss des Dinges zu andern wird hier als 
selbstständig gedacht, und als früher, denn das 
Ding selbst. Eine gebundene Kraft ist keine Kraft, 
denn Kraft ist, was Wirkungen hervorbringt. Die 
gebundene Wärme ist ein Unding, welches nur in 
einer einseitigen Theorie existirt.) Die Uebcrbleib- 
sel ehemaliger lebender Körper sind 1) durchdrun¬ 
gen von einer fremden Substanz, als versteinert, 
metallisirt und calcinirt; 2) eingeschlossen, vornem- 
lich in Bernstein; 3) abgedrückt, in Sandstein, 
Tlionschiefer und andern Steinarten. (Kein Mensch 
findet organische Ueberbleibsel im Thonschiefer, 
denn diess ist ja eine Urgebirgsart; wohl aber im 
Schieferthone, der himmelweit vom Thonschiefer 
verschieden ist.) In den ältesten Flötzgebirgen fin¬ 
den sich Ueberreste von Polypen und Crustaceen; 
manche derselben haben eine, unter den jetzigen 
Bewohnern der Erde gar nicht mehr vorkommende, 
fremdartige Structur, und viele, z. B. die Ammo¬ 
niten, haben ausserordentlich viel Articulationen. 
(Dass die Ammoniten sich hätten ausstrecken kön¬ 
nen, ist nicht wahrscheinlich. Bolten mag wohl 
eine Säure angewendet haben, welche die einzel¬ 
nen Kammern des Ammoniten von einander trenn¬ 
te, das Gerüste der Conchylie zerfrass, und bloss 
die Steinkerne der Kammern übrig Hess. Es gibt 
auch Ammonshörner ohne Kammern; eine dem 
Ammonshorne ähnliche Schnecke mit vielen Kam¬ 
mern ist der Nautilus.) Die Massen, die man in 
den Belemniten findet, waren wahrscheinlich di« 
ehemaligen Bewohner derselben. (Von den Thie- 
ren der Belemniten kann nichts übrig bleiben. Es 
gibt kein Beyspiel, dass der Bewohner einer Schne¬ 
cke mit versteinert sey: und wie soll auch ein 
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schleimiges Thier zu Stein werden?) Viele solche 
Ueberbleibsel organischer Wesen haben eine heuti¬ 
ges Tages ganz ungewöhnliche Grösse. Manche 
sind sehr weit verbreitet und haben ursprünglich 
da gelebt, wo sie jetzt gefunden werden. Die 
Zahl der Arten sowohl, als der Individuen ist sehr 
gross. Unter allen Petrefacten der Uebergangsge- 
birge und der ältesten Flötzgebirge kommt keine 
Species vor, die jetzt noch existirte: die erstgebor- 
nen Organismen sind also untergegangen. — Die 
altern Flötzgebirge enthalten neben den Zoophyten 
auch Ctnstaceen , jedoch in geringerer Zahl. Erst 
in den spätem Flötzgebirgen kommen Fische vor. 
Nach den Gebirgsarten, welche Meerthiere enthal¬ 
ten, folgen sogleich Lagen von vegetabilischen Sub¬ 
stanzen, namentlich Steinkohlen, bituminöse Holz¬ 
erde, Holzkohlen und fossiles Holz, welche in gan¬ 
zen Flötzen Vorkommen, und versteinertes Holz, 
mineralisches Federharz, Gagat und Bernstein, wel¬ 
che nur einzeln sich finden. Ferner gibt es Ab¬ 
drücke von Phytozoen und Pflanzen, unter wel¬ 
chen die Farrnkräuter die frühesten waren, und 
zwar solche, die jetzt nur in heissen Zonen wach¬ 
sen. Nach ihnen folgten Palmen und andre Pflan¬ 
zen des heissen Himmelsstriches. Selten oder nie 
Endet man unter den Versteinerungen der altern 
Flötzgebirge Nadelholz, da diess besonders dem 
kaltem Himmelsstriche angehört. Späterhin findet 
man Spuren von Landthieren, Insecten im Bern¬ 
steine, Amphibien in Steinschichten (Krokodil- 
.Schildkröten) und colossalische Säugthiere, welche 
mit keiner jetzt lebenden Art überein kommen. 
Unter den Petrefacten dieser Periode Enden sich 
noch keine Spuren von Aflen und Menschenkör- 
pern. Erst in der letzten Periode, wo die Erde 
ihre gegenwärtige Gestalt annahin, bildeten sich 
die Primaten. Wo sonst Land war, ist jetzt Meer, 
und auf den höchsten Bergen findet man Meeres¬ 
grund. Diese Berge sind wohl erst durch Wärme 
oder jEeuer aus der Erde empor gehoben worden, 
veranlasst durch chemische Processe im Innern 
des Granits. (Der Granit selbst kann in seinem 
Innern nicht Feuer oder Wärme erzeugen, denn 
er enthält nichts Brennbares, und ist ü b er diess auch 
dicht, — Drusenhöhlen von einigen Ellen im 
Durchmesser sind hier ganz unbedeutend. Wollte 
man Feuer unter dem Granit vermuthen, so wäre 
diess eine leere Hypothese.) B.ey Bildung der Erd¬ 
rinde mussten sich elastische Flüssigkeiten entbim 
den, welche den Granit und Gneis, die langsam 
verhärteten in ihrem teigigen Zustande ohne Ex¬ 
plosion emporheben. (Der Granit kann nicht lang 
sam verhärtet seyn, sondern ist vielmehr eia kry- 
stallinischer Niederschlag: kein Kry’stall aber ist 
anfangs teigig, und wird allmäblig fest.) So sind 
auch in den neuern Zeiten Anhöhen hervorg^stie- 
gen oder versunken. (Solche Gegenden sind selten 
geognostisch untersucht worden, und so viel uns 

bekannt ist, sind dergleichen Phänomene nie in 

Urgebirgen beobachtet worden, die]Fälle ausgenom¬ 
men, wo ein Felsenstück von einer grossem Ge- 
birgsvvand abries. Uebrigcns sind die heut zn Tage 
vorkommenden Senkungen und Erhöhungen unbe¬ 
deutend gegen jene hypothetisch angenommenen, 
und werden sich wohl künftig noch alle aus an¬ 
dern Localumständen erklären lassen.) Man Endet 
manche niedrigere Granitfelsen, welche nicht mit 
Meeresprodukten bedeckt sind, wie andere höhere. 
— Hier sind also nur zwey Fälle möglich: entwe¬ 
der die Berge, auf deren Gipfeln keine Meeres¬ 
reste vorhanden sind, waren ursprünglich höher, 
als die, deren Spitzen Merkmahle ehemaliger Ue- 
berschwemmungen an sich tragen, und sind spä¬ 
terhin herabgesunken; oder die mit Meerespro¬ 
dukten bedekten Berge sind aus der Tiefe des 
Oceans hervorgetreten. (Oder, — der dritte mög¬ 
liche Fall —■ die Wasaerffuthen haben an gewissen 
Stellen keine Niederschläge gebildet, keine Seethiere 
der Art enthalten, oder haben wegen Strömungen 
daselbst nichts abgesetzt.) Man findet auch verti- 
cale Gebirgsschichten, welche offenbar in horizon¬ 
taler Lage sich gebildet hatten, und nur entweder 
durch eine vom Innern der Erde aus hebende Kraft, 
oder durch Einsturz in diese Lage gekommen seyn 
können. (Eine Umstürzung lässt sich hier viel 
eher als Ursache denken, als dass man die unge¬ 
heure, übrigens gar nicht neue Hypothese von der 
Erhebung der höchsten Berge, die viele hundert 
(Auadratmeilen Fläche darbieten, vorsucht. Wären 
sie in die Höhe gehoben, so müssten viel mehr 
Beyspiele von senkrecht stehenden Schichten ge¬ 
funden werden. So aber ist fast auf allen hohen 
Gebirgen die Lagerung so 'regelmässig und unun¬ 
terbrochen, dass man cs sich nicht anders denken 
könnte, als dass ungeheure Landstriche, fast halbe 
Welttheile als ein Continuum, wie eine Brodrinde 
in die Höhe gehoben worden seyen.) Olt wech¬ 
seln Flötzhiger mit und ohne Petrefacten mit ein¬ 
ander ab; manche der letztem sind vermutblich 
vulkanischen Ursprunges, andre aber besonders die 
Gypsflötze sind aut dem nassen Wege und zwar 
durch Niederschlage stellender Gewässer oder der 
Atmosphäre entstanden: daraus folgt, dass, ehe noch 
der Ocean das feste Land verliess, einzelne Th.-ile 
der Erdrinde bald überschwemmt, bald froy wa¬ 
ren, je nachdem sie sich senkten oder erhoben. 
(Flötzlager sind keine vulkanischen Produkte; nie 
ist in vulkanischen Massen die regelmässige Schich¬ 
tung zu bemerken, wie jedes Flotz sie zeigt. Die 
Gypsflötze sollen nach der Behauptung Einiger des¬ 
halb keine Versteinerungen enthalten, weil ihre 
Schwefelsäure die Organismen zerstört habe. Es 
gibt zwar Gypsflötze, welche Versteinerungen ent¬ 
halten; diese sind aber dann eigentlich in gemei¬ 
nem Kalksteine, und scheinen nur als Stückchen 
von kohlensauer - k.dkerdiger Petrefacten - Niederla¬ 
gen in Gyps eingewickelt worden zu seyn.) Die 
epecihsche Schwere der Erde verhält sich zu der 
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des Wass rs rr= 5’43 • *,oo; sie steht also bloss den 
meisten Metallen nach, über tri ftt aber die der 
aäm entliehen Steinarten. Folglich muss ein dich¬ 
ter Kern das Innre dt r Erde ausroacheii. Ist aber 
dießs der Fall, so können die Berge nicht durch 
Einsinken der ursprünglich horizontalen Erdschich¬ 
ten entstanden seyn. (Die Höheu und Tiefen der 
Erde brauchen weder durch Aufsteigen, noch durch 
Einsenken einzelner Portionen entstanden zu seyn. 
Sie sind gegen den Durchmesser der Erde so un¬ 
beträchtlich , dass die Oberfläche der letztem im¬ 
merhin als eine Ebene angesehen werden bann. 
Manche Vertiefungen sind notorisch durch VVasser- 
strönmngen eingerissen. Wo die Steiumassen, die 
den Erdkern überziehen, hergekommen sind, wis¬ 
sen wir eben so wenig, als wie der Kern selbst 
entstanden ist.) Wollte inan Einsenkungen der ur¬ 
sprünglich horizontalen Erdrinde für die einzige 
Veränderung derselben annehmen, so müsste man 
mit de Luc eine uranfangliche Staubmasse im Innern 
des Erdkörpers annehmen. (De Luc ist, wie meh¬ 
rere andere Franzosen, ein Hypothesenkrämrr ohne 
hinreichenden Fonds positiver Beobachtungen, des¬ 
sen Theorien nichts entscheiden könrieh.) Ucbri- 
gens ist nicht zu leugnen, dass sich au(h gleich 
bey der Krystallisation der Erde Berge und Thäler 
haben bilden können, wie diess die regelmässigen 
Gestaltungen vieler Granitschichten, so wie die 
mit gewissen Steinarten regelmässig verbundenen 
Formen der Gebirge beweisen. Auch der Magne¬ 
tismus hat auf die Bildung der Gebirge Einfluss 
gehabt. — Es sind also durch gleichzeitige Con- 
tractionen und Expansionen der Erde neue Länder 
erschienen, und alte verschwunden. Die Organis¬ 
men, deren Ueberbleibsel wir finden, brauchen 
nicht an den Stellen gelebt zu haben, wo wir sic 
finden, sondern können durch das Wasser anders¬ 
wohin getrieben worden seyn. (Indessen ist es 
nicht wahrscheinlich, dass Landlhiere der heissen 
Zone in die kaltem Gegenden geschwommen wä¬ 
ren.) Wäre diess nicht der Fall, 60 müssten die 
jetzigen Eiszonen vormals ein so mildes Klima ge¬ 
habt haben, wie jetzt die Tropenländer; wenn 
aber diese Veränderung des Klima’s durch Verände¬ 
rung der Erdaxe hervorgebrachl seyn soll, so fragt 
es sich, wodurch letztre bewirkt worden ist? (Die 
Veränderung de s Klima’s gewisser Gegenden schrei¬ 
ben die Astronomen nicht der Veränderung der 
Erdaxe zu, —> das wäre Unsinn, — sondern der 
veränderten Stellung der Erde gegen die Sonne. 
Dass noch jetzt die Neigung der Ekliptik sich 
ändert, ist gewiss; nur die Schwierigkeit ist, dass 
diese Aenderung nicht ununterbrochen in einer 
Richtung tortzugehen , sondern bald vorwärts, bald 
rückwärts zu schwanken scheint.) Eben so gut 
als Treibholz jetzt noch aus entfernten Gegenden 
lierhommt, konnten auch Thiere eine solche zweyte 
B.eise machen. (Allein das Treibholz führt nie 
ganz erhaltene Säugthiere mit sich.) Steinkohlen 

sind aus Torfmooren entstanden, welche aus Pflan¬ 
zen der heissen Zonen gebildet sind, und doch nur 
in den kaltem Zonen Vorkommen: die Pflanzen 
müssen also aas jenen in diese geführt worden 
seyn. (Wir zweifeln nicht, dass es Torf auch in 
der heisscsten Zone gibt, wenn man es gleich noch 
nicht entdeckt hat. So sprach man vormals den 
heissen Zonen die Moosseab, und Swartz sammelte 
bloss in Jamaika 200 derselben.) Es fand also eine 
Ueberschwemmung Statt, welche von Süden nach 
Norden ging, nachmals aber sich mehr nach Westen 
lenkte. So wurden die ersten Wälder der Erde fort- 
gelührt, und in Steinkohle verwandelt. Hierauf 
erzeugte sich eine neue organische Schöpfung, zu 
welcher in der heissen Zone der Mammouth, das 
Nashorn etc. in den kaltem der Bär etc gehörten, In¬ 
dessen erhob 61 ch im indischen Oceäne ein grosses 
festes Land, und bewirkte eine allgemeine Ueber¬ 
schwemmung der Gegenden, welche bis dahin über 
der Meeresfläche hervorgeragt hatten. Die Säugthiere 
gingen dabey unter, und wurden im Allgemeinen 
nach Nordosten, von den Tropenländern aus aber 
nach Norden fortgefübrt, während jedoch auch man¬ 
che organische Körper an ihrer Wohnstätte selbst 
blieben und daselbst versteinerten. Der grösste Theil 
des indischen Continents sank aber bald wieder un¬ 
ter die Meeresfläche, es blieben nur die Inseln des 
indischen Archipelagus zurück; das Wasser sank nun 
ebenfalls allmählig, und es erzeugten sich neue Or¬ 
ganismen. Der damalige Zusammenhang jetzt durch 
Meere getrennter Länder erklärt es, dass diese Län¬ 
der viele organische Geschöpfe mit einander gemein 
haben. Jedoch ist in solchen Wanderungen nicht 
der vollständige Grund dieser Aebnlichkeit enthal¬ 
ten: vielmehr wurden in Ländern, welche eine ähn¬ 
liche geographische Lage, gleiches Klima, gleiche 
Mischung des Bodens, des Wassers und der Atmo¬ 
sphäre hatten, auch gleiche Organismen aus unorga¬ 
nischen Stoffen erzeugt. Die Zoophyten waren die 
Urformen der Vorwelt, aus welchen alle Organis¬ 
men der Vorwelt durch allmählige Entwickelung 
entstanden sind. 

Vierten Buch. Erzeugung, PVachs-thnm und 
Abnahme der lebenden Körper. Erster Abschnitt. 
Erzeugung. 1) Entwickelung des Keimes durch Ein¬ 
wirkung des männlichen Zeugungsstofl'es auf den 
weiblichen Saaraen. a) Die beyden ZeugungsstoAe 
sind in zwey Individuen verthcilt, oder in einem 
vereinigt. b) Die Befruchtung geschieht innerhalb 
oder ausserhalb des mütterlichen Körpers. c ) Es 
werden mehr oder weniger Keime auf einmal be¬ 
fruchtet. d) Eine Befruchtung gibt eine oder meh¬ 
rere Generationen. e) Einige Thiere gebährrn le¬ 
bendige Junge, andre legen Eyer. — 2) Ausbildung 
des weiblichen Saamens zu einem eigenen Indivi¬ 
duum nach gewissen Einwirkungen der leblose,*, 
Natur. Bey einigen Würmern, bey allen Thierpilan- 
zen, und bey den Pilzen, Wasserfäden und Tangen 

sind keine männlichen Zeugungstheile wahrzuneh- 

[54*] 
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men. Bey diesen einfachem Organismen findet also 
eine Fortpflanzung ohne Begattung Statt; jedoch 
kann auch die Fortpflanzung durch Paarung vor sich 
gehen, — nur ist diess der seltnere Fall — 3) Bey 
einer dritten Claese von Organismen endlich ist die 
Befruchtung durch Begattung eben so häufig und 
zum Theil noch gewöhnlicher, als die ohne Begat¬ 
tung. Hierher gefrören Blutegel, Regenwürmer, 
verschiedene Eingeweidewürmer etc. — Aus den 
Versuchen künstlicher Befruchtung erhellt, dass der 
männliche Saamen durch ein langes Medium von 
Schleim, nicht aber durch Eyweis befruchten kann. 
Daraus lässt sich wohl scliliessen, dass der Saamen 
nicht durch seine ponderabeln Bestandtheile, sondern 
durch eine der Elektricität oder dem Magnetismus 
ähnliche Kraft wirkt, welche ihre eigenen Conducto- 
ren und Isolatoren hat, durch gewisse Körper fortge¬ 
leitet und durch andre aufgehalten wird. Daher 
theilt er einer über 2000 mal grossem Menge Wasser 
«eine Kraft ungeschwächt mit; daher endigen sich 
hey einigen Vegelabilien Canäle in der Narbe mit ei¬ 
nem festen Körper, welcher durch den ganzen Grif¬ 
fel fortgeht, und vermittelst dessen der Blumenstaub 
auf den weiblichen Zeugungsstoff wirken muss. 
Die Ausleerurg des weiblichen Zeugungsstoffes aus 
den Eyerstöcken erfolgt ohne Zutbun des männlichen 
Saamens, bloss durch die Wollust, und zwar wahr¬ 
scheinlich erst nach der Begattung, Die Bewegung 
der Muttertrompeten zur Aufnahme des ausgeleerten 
Zeugungsstoffes erfolgt erst einige Zeit nach der Be¬ 
gattung. — Di*se dynamische Einwirkung des männ¬ 
lichen Saamens ist nur bey denjenigen Organismen 
unmittelbar auf den weiblichen Zeugungsstoff gerich¬ 
tet, wo die Befruchtung ausserhalb des mütterlichen 
Körpers geschieht; bey den übrigen Thieren bewirkt 
eie die Befruchtung mittelst einer zuvor im mütter¬ 
lichen Körper erregten Veränderung , und dieser Pro- 
ce6s hat eine sehr auffallende Aehnlichkeit mit der 
Ansteckung durch exanthematische Contagien. — 
Das feste Verhältniss in der Zahl der männlichen und 
weiblichen Geburten deutet auf die organischen Ein¬ 
richtungen in der Natur hin. — Es fehlt nicht an 
Beyspielen , wo aus der Vermischung verschieden¬ 
artiger Individuen fruchtbare Abkömmlinge hervor¬ 
gingen; gleichwohl kann die Bastarderzeugung an 
der Entstehung der jetzigen lebenden Natur und an 
der grossen Manniclilaltigkeit ihrer Gestalten, kei¬ 
nen Antheil haben. Vielmehr ist die letztere wohl 
entstanden durch Degeneration , oder durch eine erst 
nach der Erzeugung von dem veränderten Einflüsse 
der Aussen weit abhängige und dem Zustande der 
Gesundheit angemessene Abweichung von der Gestalt 
i]er Vorfahren. Degeneration der Individuen tritt 
ein durch locale Ursachen, und ist um so weniger 
möglich, je mehr der Organismus Berührungspuucte 
mit der äussern W'elt hat, und durch die Gesammt- 
heit derselben bestimmt wird: sie findet also vor¬ 
züglich nur bey unvollkommnern Organismen Statt. 
Degeneration der ganzen Gattung aber wird durch 

Umwandlung der ganzen Natur bewirkt; jeder Or¬ 
ganismus hat das Vermögen, seine Organisation den 
Veränderungen der äussern Welt anzupassen, und 
dadurchGiaben sich die Zoophyten der Vorwelt zu 
einer höhern Stufe der Organisation erhoben. Diess 
wird durch Betrachtung der Missgeburten bestätigt. 
Diese nemlich entstehen durch ganz verschiedene 
Ursachen: einige durch zufällige, namentlich mecha¬ 
nische Einwirkungen nach der Empfängniss; andre 
vor der Empfängniss durch eine krankhafte Beschaf¬ 
fenheit des Zeugungsstoffes. (Muss die letztere Art 
der Missgeburten gerade durch abnorme Beschaffen¬ 
heit des Zeugungsstoffes entstehen ? Können nicht 
andre dynamische Verhältnisse bey der Conception 
dieselben bewirken?) Bey allen Missgeburten zeigt 
sich ein Streben der bildenden Kräfte, das Innre 
so zweckmässig zu organisiren, als es das ungün¬ 
stige Verhältniss, die äussere Deformität nur im¬ 
mer zulässt. (Richtiger möchte wohl dieser Satz 
so ausgedrückt werden: die Natur weicht bey 
den Missbildungen nie ganz von dem der Bil¬ 
dung vorschwebenden ursprünglichen Typus ab.) 
Die Missgeburten bilden ein ähnliches System, 
wie die regelmässig gebildeten Organismen. — 
Zweytsr Abschnitt. PVachsthum und Abnahme der 
lebenden Körper. Jedem Organismus ist eine Grenze 
gesetzt, die er bey seinem Wachstbume nicht über¬ 
schreiten kann. Das Wachsthum erfolgt um so 
schneller , je näher der Organismus seinem Ur¬ 
sprünge ist. Seine verschiedenen Organe entstehen 
nicht zugleich, sondern nach einander, und wach¬ 
sen nicht alle in gleichem Verhältnisse, ja es fin¬ 
det selbst ein Antagonismus dabey Statt , indem 
einige abnehmen oder ganz verschwinden, während 
die übrigen zu wachsen fortfahren; andre Theile 
aber hören erst mit dem Tode auf, zu wachsen; 
andre Organe stehen in ihrer Entwickelung , so 
wie in ihrem Absterben mit einander in Sympa¬ 
thie; noch andre sterben zu. gewissen Zeiten von 
freyen Stücken ab, und erzeugen sich von neuem, 
so wie die meisten Organe ihre vorige Structur 
und Textur wieder herstellen , wenn diese durch 
zufällige Ursachen verloren gegangen sind ; wird 
aber das Wachsthum oder die Regeneration eines 
Theiles verhindert, 60 kommt die Substanz, die 
für ihn bestimmt war, entweder dem ganzen Kör¬ 
per oder einzelnen Organen zu Gute, oder jener 
Theil wächst in seiner ursprünglichen , oder in 
einer andern Form an einem ungewöhnlichen Orte 
hervor; es zieht also die Hemmung eines ursprüng¬ 
lichen Wachsthumes ein vicariirendes nach sich, 
und das Produkt des letztem ist bey flüssigen 
Theilen dem ursprünglichen meist ähnlich , bey 
festen Theilen aber unähnlich. — Auch das Ver¬ 
hältniss in der Abnahme und dem Tode der orga¬ 
nischen Wesen steht unter bestimmten Gesetzen, 
und die Zahl der zufälligen Todesarten, welchen 
eine Spccies ausgesetzt ist, st<-ht mit der Zahl ih¬ 
rer NachkonimenschaH in gleichem Verhältnisse, 
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Wenn gleich in der mittlern, vollkommnern Le- 

b< nsperiode die Sterblichkeit geringer ist , als in 

der ersten und letzten , so findet doch in dieser 

Verminderung und Vermehrung immer eine ge¬ 

wisse Oscillation Statt. Die Bildung des Zeugungs¬ 

stoffes und die Entwickelung der Frucht stehen in 

Antagonismus mit dem YVachsthume des Vaters und 

der Mutter, und von diesem Antagonismus hängt 

die Notbwendigkeit des Alters und des natürlichen 

Todes ab. _ Fortpflanzung des Geschlechts, 

Wachsthum und Reproduction sind Wirkungen ei¬ 

ner und derselben Kraft. Die Fortpflanzung ist ein 

fortgesetztes Wachsthum und jeder lebende Körper 

mit seinen Nachkommen ist als ein Organismus zu 

betrachten, dessen Stamm abstirbt, wie »ich die 

Zweige entwickeln. Die Reproduction ist eine par¬ 

tielle Erzeugung. Dritter Abschnitt. Versuch ei¬ 

ner Ableitung der bisherigen Erfahrungssätze aus 

den obersten Sätzen der Biologie. Das Individuum 

hat kein absolutes, sondern ein beschränktes Le¬ 

ben ; es ist abhängig von der Art, die Art vom 

Geschlechte, dieses von der ganzen lebenden Natur, 

und die letztere vom Organismus der Erde. Die 

Stufenfolge in den Organismen kann sich nicht 

über alle Functionen erstrecken, denn sonst würde 

der vollkommenste Organismus alle übrigen ver¬ 

drängen. Jede Art ist also um so beschränkter in 

der Fortpflanzung , je mehr sie auf die äussere 

Welt einwirkt und dieselbe verändert. So wie 

nun die Functionen, so müssen auch die Organe 

einander beschränken: das Wachsthum jedes Organs 

ist also beschränkt, und zwar um so enger, je ver¬ 

schiedenartiger die Organe sind. Eben so ist das 

Wachsthum eines Organismus um so beschränkter, 

je mannichfahiger seine Organisation und je viel¬ 

eeitiger sein Einfluss auf die übrige Natur ist. 

Jener Antagonismus muss aber durch eine Sympa¬ 

thie beschränkt seyn, denn sonst wäre harmoni¬ 

sches Zusammenwirken möglich. Die antagonisti¬ 

schen Organe müssen also durch ein drittes verbun¬ 

den werden, und diess ißt das Gehirn, bey dessen 

Zerstörung alle Wechselwirkung und alle Repro¬ 

duction aufhört. Nun können aber nur bey einem 

unbeschränkten Leben alle Theile ganz abhängig 

vom Ganzen seyn: jeder lebende Körper muss also 

untergeordnete Organe der Sympathie besitzen, ver¬ 

möge deren sie mehr oder weniger unabhängig 

vom Ganzen sind ; die einzelnen Theile müssen 

ein eigenthümliches Leben besitzen. Letzteres wird 

um eo stärker seyn, je mehr die untergeordneten 

Organe der Sympathie dem Hauptörgane ähnlich sind; 

jeder Theil wird dann, gesondert vom Ganzen, fort¬ 

leben und unter günstigen Umständen 6ich zu einem 

lebenden Ganzen erheben, indem er einer Mannicbial- 

tigktit der Functionen und der Organe ermangelnd, 

sich nach den äussern Einwirkungen modificirt. —■ 
Den mechanischen Ein Wirkungen kann die Dauer¬ 

haftigkeit der Organismen nicht hinlänglich wider¬ 

stehen; die zerstörende Kraft derselben muss also 

beschränkt werden: i) dadurch, dass mechanisehe 

Zertheilung ein Mittel zu Vervielfältigung des Le¬ 

bens in Individuen wird, welche in andrer Rück¬ 

sicht wenig fruchtbar sind; ö) dadurch, dass das 

Individuum mittelst willkührlicher Bewegung sich 

jenen Einwirkungen entziehen kann. Bey dieser 

Art von Dauerhaftigkeit kann nun die Fruchtbar¬ 

keit beschränkt seyn, entweder dadurch, dass da» 

zur Fortpflanzung sich selbst genügende Individuum 

nur wenig Nachkommen erzeugen kann, oder das» 

zur Fortpflanzung Begattung mehrerer Individuen 

nöthig ist. — Dynamische Wirkungen sind da¬ 

durch möglich, dass die repulsiven Kräfte, welche 

einen Körper ausruachen , über diese Grenzen hin¬ 

auswirken und mit den ihr entgegengesetzten Kräf¬ 

ten Flächenkräfte bilden, welche, weil sie den 

Raum nicht nach allen Richtungen erfüllen, im¬ 

materiell bleiben. Vierter Abschnitt. Bedingungen 

des Wachsthums und der Abnahme der lebenden 

Körper. Was das Wachsthum befördert, beschleu¬ 

nigt auch die Abnahme, und zwar entweder durch 

die Dauer oder durch die Heftigkeit der Einwir¬ 

kung; die Erregung kann nicht über einen gewis¬ 

sen Punct hinaus gehen, ohne wieder zu sinken. 

Einige einwirkende Potenzen bewirken aber schon 

Abnahme der Erregung, ehe verhältnissmässige Zu¬ 

nahme derselben bemerkbar geworden ist; eben so 

ist jenes Maximum der Erregung auch nach Ver¬ 

schiedenheit der Organismen und der Organ* ver¬ 

schieden. Die Empfänglichkeit für eine erregende 

Potenz wird durch Verminderuug ihres Einflusses 

erhöht; dauert aber diese Verminderung fort, so 

sinkt die Empfänglichkeit. Das naturgemässe Wachs¬ 

thum beruht auf dem Gleichgewichte antagonisti¬ 

scher Reize, welche die Receptivität in Beziehung 

auf sich selbst vermindern, aber sie wechselseitig 

für einander erhöhen. Dieses unaufhörliche Wir¬ 

ken und Gegenwirken der Reize ist nicht ohne be¬ 

ständigen Wechsel der Stoffe möglich. Das Blei¬ 

bende aber in diesem Wechsel ist Organ der Sym¬ 

pathie, welches zwar als Materie veränderlich, je¬ 

doch unveränderlich ist, in so fern es mit einer 

hohem Sphäre in unmittelbarer Verbindung steht, 

die in Beziehung auf das Individuum, zu wel¬ 

chem es gehört, unveränderlich ist. 

RELIGIONSVORTRAG E. 

Predigten bey besondern Veranlassungen gehalten, 

von Ludwig Friedrich Schmidt, König!. Baier- 

schem Oberkirchenrath und Kabinetsprediger Ihrer Ma¬ 

jestät der Königin. Zweyte Sammlung. Sulzbach, 

im Verlage der Kommerzienr. Seidelschen Kunst- 

und Buchhandlung. iö°9* 8- X u. 306 S. 

Wer sich in die Verhältnisse denkt, in wel¬ 

chen Herr Oberkirchenrath Schmidt sich befindet, 



LIV. Stück. &59 

üer wird gern gestehen, (lass es keine leichte Auf¬ 

gabe sey, bey so mannich faltigen besondern Veran¬ 

lassungen mit der nöthigen Klugheit und Zartheit 

zu sprechen, ohne dabey der YVahrbeit etwas zu 

vergeben oder die Würde des christlichen Religions¬ 

lehrers zu vergessen, und muss Hrn. Schmidt die 

Gerechtigkeit wiederfahren lassen , dass er diese 

schwere Aufgabe glücklich zu lösen'wisse, und 

allen, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, 

zum Muster dienen könne. Vorliegende Sammlung 

enthält neunzehn Predigten und eine Traurede bey 

der Vermählung des Kronprinzen von Würtemberg 

mit der Prinzessin Charlotte von Baiern. Die 

Hauptsätze sind last durchgängig sehr zweckmässig 

gewählt und die Ausführung behandelt in einer 

edeln Sprache, die Gegenstände grössten.theils mehr 

im Allgemeinen, und geht gemeiniglich nur am 

Schlüsse in eine gedrängte, kräftige Anwendung 

auf die besondere Veranlassung über. So sehr wir 

dies« im Ganzen billigen, indem der Verfasser da¬ 

durch der Gefahr entgeht, in welche Gelegenheits¬ 

redner so leicht verfallen, indem sie durch eine 

zu weitläufige Auseinandersetzung des besondern 

Falls, entweder den Eindruck schwächen, oder 

eich zu Aeusserungen verleiten lassen, die zu Miss¬ 

verständnissen führen; so ist doch in einigen Pre¬ 

digten die Veranlassung so leicht und oberflächlich 

berührt , dass man sie eigentlichen Gclegenheits- 

predigten nicht beyzählen kann. So wird in der 

achten Predigt, die nach der Vermählung der Prin¬ 

zessin Auguste, Vicekönigin von Italien, gehalten 

worden ist, von dem schönen Beruf des Menschen 

für Andere zu- leben , gesprochen und nur am 

Schlüsse mit wenigen Worten diese Veranlassung 

in angedeutet. Nicht weniger befremdete es uns, 

der Predigt am letzten Sonntage des Kirchenjahrs 

das Thema: Machdenken über Gottes zahllose TB o hl- 

thaten z gewählt zu sehen und die Wohlthaten, 

von welchen doch an diesem Tage hauptsächlich 

die Rede seyn sollte , kaum genannt zu finden. 

Auch vermissten wir fingern hier und da die er¬ 

forderliche logische Genauigkeit und Ordnung, 

Wir wollen diess nur mit einigen Beye.pielen be¬ 

legen. ln der zw’eyten Predigt, welche zeigen soll.: 

/j/as frommer Dank gegen Gott sey und nie er 

sich üussern müsse, wird die Hauptsache ziemlich, 

unvollständig behandelt und indem der Verfasser zu¬ 

gleich von den Mitteln spricht, durch welche man 

sich zum frommen Dank erwecken und stärke« 

kann, so überschreitet er die Grenzen, die ihm 

nein Hauptsatz vorzeichnet. Dasselbe gilt von der 

dritten Predigt: Was hat der Christ zu thun zur 

bösen Zeit? Denn wenn hier I. bemerkt wird, 

dass jede Zeit gut oder böse sey, JI. gezeigt wird, 

Welche Zeit böse genannt zu werden verdiene, 

und unter den folgenden Nummern die Pflichten 

des Christen dargestellt werden, so liegen die be}’-- 

den ersten Theile nicht im Thema, und konnten 

7,war als Bemerkungen vorausgeschickt, durften 
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aber nicht mit den Pflichten den Zahlen nach in 

eine Reihe gestellt werden. Den nemliehen Fehler 

müssen wir an der siebenten Predigt rügen, w< lebe 

von der wohlthutigeu Einrichtung der menschlichen 

Natur handelt, nach welcher wir vorübergegangene 

Leiden leicht vergessen. Anstatt das Woidlhäfige 

dieser Einrichtung ins Licht zu setzen, weist Hr. 

Schmidt auf die Erfahrung hin, die es lehre, dass 

man vorübergegangene Leiden leicht vergesse, zeigt, 

dass in dem Falle , wenn diess auch nicht geschehe, 

die Erinnerung daran weit öfter ein Genuss für uns 

als Erneuerung des Schmerzes sey, und dass sich das 

lebhafte Gefühl des Segens damit verknüpfe, den 

man diesen Leiden verdankt, und ermuntert dann 

zur Dankbarkeit, zur Zufriedenheit mit dem Ge¬ 

schick, zu Muth und Vertrauen für die Zukunft. 

Wir wissen zwar wohl, dass Predigten in man¬ 

cher Hinsicht vortrefflich seyn und ihren Zweck 

vollkommen erreichen können , wenn schon die 

Logik manche Einwendungen dagegen zu machen 

hat, aber als literarische Produkte müssen .oi-e auch 

vor dem Richterstuhle dieser Schulmonarchin er¬ 

scheinen und die Probe halten, und ein Mann, 

wie Hr. Schmidt, der zu grossen Ansprüchen und 

Forderungen berechtigt, darf vor diesem Richter- 

Stuhle am wenigsten auf Nachsicht rechnen. El 
ist uns daher erlaubt, auch die Kleinigkeit nicht 

unbemerkt zu lassen , dass uns die oft vorkom¬ 

mende Anrede an die Zuhörer: Freunde! nicht 

recht gefallen will. Die Traurede, mit welcher 

die Sammlung schliesst, füllt zwar nur 6echs nicht 

spärlich gedruckte Seiten aus, ist aber reich am 

Inhalte und nach unsrer Ansicht musterhaft. 

Predigten zur Belebung des Glaubens an die gött¬ 

liche TB eltregier urig von N. Funk, Prediger in 

Alton». Erstes Heft. Altona, bey Hammerich. 

1809. 8- XVI. und 131 S. / 

Man darf nur aus der Vorrede dieser Predigt- 

sammiung sich überzeugt haben, dass der Vf. derselben 

über seinen Zweck ganz irn Klaren und für die Errei¬ 

chung desselben von einer liebenswürdigen Innigkeit 

beseelt war, um sich der Bedenklichkeit zu enlschla- 

gen, dass über ein so oft besprochenes Thema sich 

schwerlich noch etwas .sagen lassen könne , das 

ei.’:rEu wirklichen noch nicht befriedigten Bedürf¬ 

nisse abzuhelfen geeignet sey. — Die Ueberein- 

stimmUog der Hauplveränderungen in der Welt, 

der unangenehmen wie der angenehmen, mit dem 

sittlichen Endzwecke des erhabenen heiligen Re¬ 

gierers derselben in religiösem Sinne und Geiste 

nachzuweisen, und zwrar auf die vermittelnde Art, 

welche weder bloss philosophisch nur den Verstand, 

ficch bloss dichterisch nur Gefühl und Phantasie 

in Anspruch nimmt, — und bey dieser Nachwei¬ 

sung hauptsächlich die Aussprüche eine« sittlich 
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religiösen BeWusstseyns seiner selbst laut werden 
zu lassen, das ist das Ziel, welches der Verfasser 
in einer Reihe von vier und zwanzig bis dreyssig 
Predigten zu erreichen sich vorgesetzt hat. Dieses 
erste Heft enthält deren Sechs. Dass der Verfasser 
mit dem, was auch auf der Kanzel friiherhin über 
sein Thema gesprochen worden ist, nicht unbe¬ 
kannt gewesen seyn möge, dafür bürgt schon die 
thätige und glückliche Theilnahme an der homile¬ 
tischen Literatur, welche er seit mehrern Jahren 
und durch mehrere Arbeiten bewiesen hat. Mehr 
noch wird man indess davon überführt , wenn 
mau die vorliegenden Predigten mit einigen der be¬ 
währtesten homiletischen Bearbeitungen der Lehre 
von der Vorsehung vergleicht, wie mit Zollikofers 

Predigten über das Uebel in der Welt, mit liein- 

hards Predigten über einzelne Theile von der gött¬ 
lichen Vorsehung (Leipzig, ißo5), und mit den 
übrigen auf diese Lehre sich beziehenden Vorträ¬ 
gen desselben Verfassers, nach der Uebersicht, 
Welche Pölitz in der Darstellung der philosophi¬ 
schen und theologischen Lehrsätze Reinhards Th. I. 
gegeben hat. — Und wenn auch nichts den Verf. 
zu seinem Unternehmen berechtigt hätte, so würde 
doch schon die einzige Bemerkung es des allgemei¬ 
nen Dankes werth machen, von welcher er auch 
ausgeht , dass Zeiten , wie die unsrigen , eine 
wiederholte Begründung des Glaubens an eine gött¬ 
liche Weltregierung zur grössten Notliwendigkeit 
machen. Diese beständige Rücksicht auf das üe- 
diirlniss der Zeit leuchtet schon zum Theil aus 
den Hauptsätzen hervor. Welche behandelt worden 
sind : 1. Was es heisse, an eine göttliche Welt¬ 
regierung glauben. £. Die Wohlthätigkeit des Glau¬ 
bens an die göttliche Wehregierung in den Zeiten 
allgemeiner öffentlichen Trübsale. 3- Von der 
Stärke , welche unser Glaube an die göttliche 
Weltregierur.g nach dem Beyspiele Jesu haben 
soll. 4. Hauptbedingungen eines starken lebendi¬ 
gen Glaubens an die göttliche Weltregierung. 
5. Dass die göttliche Weltregierung jedes Alter 
unsers Lebens für unsre Bildung zur Tugend 
wobltbätig zu machen wisse (ein sehr gelunge¬ 
ner Vortrag). 6. Gott bleibt eben so anbetungs¬ 
würdig, wenn er unsere Gebete um irdische Güter 
und Freuden nicht erhört, als wenn er sie erhört. 

(Ku rzer und wohlklingender: Gott bleibt auch als¬ 
dann anbetungswürdig.) — Sehr richtig stellt der 
Verfasser gleich in der ersten Predigt die allgemei¬ 
nen Grundsätze und Ansichten von Regieren und 
von Welt auf, welche seinen weitern Folgerun¬ 
gen zum Grunde liegen sollen. Und diese An¬ 
sichten selbst sind auch nach dem Glauben des 
Receusenten die einzigen, von denen aus sich et¬ 
was Haltbares sagen lässt. ,,Wie anziehend, S. 19 
wie schön und ehrwürdig muss uns die Welt wer* 
d n, wenn wir sie als ein Reich Gottes betrach¬ 
ten , in welchem Alles , das Irdische wie da* 
Himmlische, das Geistige wie das Körperliche, da 
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Unangenehme wie das Angenehme, unter der wei¬ 
sen Benutzung freyer Wesen dazu beytragen kann 
und soll, die Summe edler Gesinnungen und gu¬ 
ter Thaten ins Unendliche zu vermehren! In wel¬ 
cher überirdischen Gestalt erscheint sie uns, wenn 
wir sie uns stets denken, als die Wohnung him- 
melanstrebender Kräfte, als den Kampfplatz unver¬ 
gänglicher Tugenden, als den Vorhof höherer Wonne 
und Vollkommenheit.“ — Auf diesem Wege ist 
es denn nun auch dem Verfasser gelungen, jedes¬ 
mal ein wohlthätiges Licht über die Gegenstände 
zu verbreiten, welche er aus dem Gesichtspuuct© 
eines solchen Glaubens an die göttliche Weltregia- 
rung darstellt ; und man fühlt sich schon beym 
Lesen dieser Vortrage sanft für die empfohlne 
Ueberzeugung erwärmt; was vielleicht bey denen, 
welche Zuhörer derselbigen sind, in noch böherm 
Grade erfolgt. Es herrscht durch alle diese Vor¬ 
träge jene gemässigte Bewegung , welche gleich 
weit davon entfernt ist, den Leser einzuschläfern 
oder zu bestürmen ; der Verfasser hat geleistet, 
was er versprochen hat, er'hat Verstand und Herz 
zugleich in Anspruch genommen. — Dass in der 
Anlage der einzelnen Predigten hier und da eine 
andre Stellung der Momente möglich, vielleicht auch 
vorzüglicher seyn könnte, wird der Verfasser selbst 
nicht in Abrede seyn wollen. — So sollte wohl 
in No. 4- unter den Hauptbedingurigen die fort¬ 
währende Läuterung des Glaubens zuerst erwähnt 
seyn; dieser sollte eine Empfehlung der Aufmerk¬ 
samkeit auf das daseyende Gute folgen ; hierauf 
die Ermunterung zum Streben nach Herzensreinig- 
keit und endlich die Erinnerung an die Beyspiele. — 
Noch deutlicher scheint in No. 6. ein Misverhält- 
niss' zwischen dem Hauptsatze und den Theilen zu 
herrschen. —- Denn die Theile beweisen offenbar: 
dass die Nichterhörung des Gebets ‘ein Mittel zur 
Beförderung unsrer Veredlung durch Glaube, Tu¬ 
gend und Hoffnung scy. — Sollten sie darthun, 
dass Gott auch in der Nichterhörung anbetungs¬ 
würdig erscheine , so müssten sie etwas den 
scheinbaren Zweifeln an Gottes Erhabenheit entge¬ 
gengesetztes enthalten, welche durch jene Erfah¬ 
rung veranlasst werden konnten. — Die Sprache 
ist durchgängig rein, und lässt nur hier und da 
etwas mehr Feuer wünschen. Auf S. 38 wollte 
der Verfasser wohl ein andres Beywort als weise 

zu der Ergebung setzen, denn es wird in einem 
etwas vermissenden Zusammenhänge von ihr ge¬ 
sprochen ; ebendaselbst ist auch : ansprechen an 

die Begebenheiten statt bey den Begebenheiten ge¬ 
braucht. — iSetrieb ist wenigstens ungewöhnlicher 
statt Vertrieb unter den Quellen des Wohlstandes 
aufgezähk. — Auch scheint Leiter der Sittlichkeit 
nicht wohl statt Stufenleiter gesagt werden zu 
können. Wirklich nachahmenswerthe Muster sind 
übrigens diese Vorträge in Hinsicht auf die Art, 
wie der Prediger über politische Angelegenheiten 
auf der Kanzel sprechen müsse, wenn er sie als 
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Absichten und Werkzeuge der göttlichen Weltre¬ 
gierung darstellen will, und wie fern er die Par- 
thie, welche er aus Kosmopolitismus oder Patrio¬ 
tismus dabey genommen haben mag, laut werden 
lassen dürfe. Der Verfasser weiss den dänischen 
Patrioten und den Prediger der Religion der Liehe 
zu dem Feinde gewiss ungelieuchelt zu verbinden. — 
Wir glauben überdiess dem Verfasser die gewisse 
Versicherung geben zu können, dass eine nicht ge¬ 
ringe Anzahl achtenswürdiger Menschen ihm tür 
seine Arbeit durch das Gefühl einer freudigem 
Ueberzeueung und einer ruhigem Fassung danken 
werde, mit welcher sie von seinem Buche, und, 
der Entstehung des Buchs nach zu urtheilen, auch 
von seiner Kanzel zurückkehren. Und einen ho¬ 
hem Lohn und eine längere Dauer als die Lebens¬ 
dauer seiner Zeitgenossen verlangt der Verfasser 
auch nicht. ,,Denn, so endet seine Vorrede, alles 
hienieden ist dem Wechsel unterworfen und nichts 
beständig als die Unbesländigkeit. Auch die Ge¬ 
danken der Menschen über dich und deine Führun¬ 
gen, ewiger, heiliger Weltregierer, g.-stalten sich 
von Jahrhundert zu Jahrhundert anders und an¬ 
ders. Du selbst aber bleibst, wie du bist, gross 
und anbetungswürdig in allen deinen Anstalten zur 
Erziehung des Menschengeschlechts und wirst dich 
demselben je länger je herrlicher offenbare«. Glück¬ 
lich , dass alsdann auch diese Blätter, völlig werth¬ 
los, ohne die Absicht, deine Haushaltung auf Er¬ 
den meinen Brüdern näher zu enthüllen, in den 
Strom der Vergessenheit sinken, und dafür hellere 
Begriffe, kräftigere Tugendbestrebungen und freu¬ 
digere Hoffnungen in den Seelen der Nachkommen 

leben!“ — taxit Deus! 

GRIECHISCHE LITERATUR. 

Herodoti Halicarnassei Historiarum Libri qui 

enarrationem pugnarum inter Graecos et Persas 

complectuntur. Textum recognitum cum sum- 

mariis in usum lectionum edidit Davides Schulz. 

Halle, bey Hemmerdc. 546 S. gr. ß- 

Da der nunmehrige ausserordentliche Professor 
der Theologie und Philosophie zu Halle , Herr 
D. Schulz auch eine grössere Ausgabe in zwey 
Bänden mit Anmerkungen besorgt hat, deren Druck 
in kurzer Zeit beendigt seyn wird, so versparen 
wir da6, was über seine Bearbeitung des Textes 
und Erläuterung desselben zu sagen ist, bis auf 
die Anzeige der grossem, und bleiben jetzt nur 
bey dem Zwecke und der Einrichtung der gegen¬ 
wärtigen Handausgabe, die zum Schulgebrauch be¬ 
stimmt ist, stehen. Der Herr Verfasser geht von 
den sehr richtigen Bemerkungen aus, dass Iierodot 
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neben dem Homer einen Platz (Wenn wir auch 
nicht geradezu mit ihm behaupten möchten, den 
ersten) in der Leihe der Schulautoren verdiene 
(auch ist er bi-her keinesweges ganz vernachlässigt 
worden — in Wyttenbach’s Selectis und Matthia ’s 

‘Excerptis und andern Chrestom. für Schulen findet 
man grössere oder kleinere Bruchstücke von ihm), 
dass es noch an einer mit den nothwendigsten 
Hüllsmitteln für Schüler und Schullehrer versehe¬ 
nen Handausgabe fehle, dass das Studium des He« 
rodotus am besten mit dem letzten Theil seiner 
Geschichte, welcher die reichhaltige und interes¬ 
sante Beschreibung der Kriege mit den Persern ent¬ 
hält, anfange, und hat darauf die ganze Einrichtung 
seiner Ausgabe, die von dem vier und neunzigsten 
Capilel des sechsten Buches anhebt, und vom dem 
1 exte der Schäferschen Ausgabe nur in wenigen 
Stellen (worüber uns die Anmerkungen belehren 
werden) ab weicht, gegründet. Bey der bloss für 
Schüler bestimmten Ausgabe war natürlich nicht 
so viel, als bey der zu tliun, welche für Lehrer, 
welche den I ext erklären wollen, bestimmt ist. 
Herr Schulz hat vorzüglich für einen leserlichen, 
richtigen und genauen Abdruck des Textes gesorgt, 
den einzelnen Abschnitten Inhaltsanzeigen (aus der 
giössern Ausgabe) vorgetetzt, in welche auch die 
chronologischen Angaben (die wir überall lieber am 
Rande des 1 exts gefunden hätten) aufgenommen 
sind, endlich glicht nur ein vollständiges Namen¬ 
register, sondern auch ein Lexicon über die grie¬ 
chischen Ausdrucke beygefügt , welches nur die 
bekanntesten und leichtesten Worte und Redens¬ 
aiten ubergeht, alle andere, jedoch mit Weglas- 
sunng der umständlichem philologischen Erläute¬ 
rungen, die man wahrscheinlich bey der grossem 
Ausgabe finden wird, genau erklärt, die Jonischen 
Formen anzeigt, nie Attischen, in Klammern ein¬ 
geschlossen, beygelügt, und also zum Verständniss 
des 1 exts ,u«d zur Vorbereitung auf die anzuhö¬ 
rende Erklärung so viel gibt , als dem Schüler 
(auch wohl dem, der für sich selbst diese Stücke 
lesen wollte, wenn er nicht ganz ohne Vorkennt¬ 
nisse dazu kömmt) nothwendig ist. Jemehr da¬ 
durch für das Bedürfniss der Schulen und Schüler 
gesorgt ist vvobey auch der billige Preiss nicht 
übersehen werden darf, auf welchen bey Schul¬ 
ausgaben immer auch Rücksicht genommen wer¬ 
den sollte desto mehr ist diese Ausgabe zu em¬ 
pfehlen, und wir wünschen, dass, so wie durch 
sie das Lesen des Herodotus auch denen, die es 
noch nicht sehr weit in der giiechischen Sprach- 
kunde gebracht haben , merklich erleichtert und 
zugleich angenehmer gemacht worden ist, es auch 
durch sie auf Schulen und sonst immer mehr ver¬ 
breitet werden möge. Nicht nur die Kenntniss der 
griechischen Literatur , sondern auch das gründ¬ 

liche Geschichtsstudium kann dadurch beordert 
werden. 
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■A L TER T II U M S K U N D E. 

Versuch einer Einrichtung antiker Münzsammlun¬ 

gen zur Erläuterung der Geschickte der Kunst 

des Alterthoms. Von 1). C. L. Stieglitz, (Ca- 

ronicu* und Custos de» Stifts Wursten , Senator und 

Baumeister zu Leipzig, Vorsteher der hiesigen Tbo- 

masschule,) Leipzig, Tauchnitz. 1309. gr, 3. 

208 S. ! -. 7 ' . 

Oe wohnlich hat rran die alten Münzen nur wis¬ 

senschaftlich zur Erläuterung 'der alten 'Geschichte, 
Chronologie, Antiquität qnd Mythologie benutzt, 
ohne eie als Kunstyverke'sm befrachten, und doch 
lässt aus ihnen sich der Fortgang der Kunst von dem 
frühesten rohem Zeitalter bis auf die späteste Zeit, 
durch alle Stufen und Perioden hindurch, alle 
Veränderungen des .Geschmacks selbst in Zeitab¬ 
schnitten, von denen sich wenige grössere Kunst¬ 
werke erhalten haben, trefflich erläutern. Zwar 
ist man allerdings schon durch Winckelrnann und 
Klotz darauf aufmerksam gemacht worden, auch 
sind schon Beytiägc zu dieser hohem Ansicht der 
alten Münzkunde geliefert worden, aber noch ist 
kein sp umfassender erschienen, wie ihn das arge- 
zeigte Werk enthält. Und wenn auch dieser Ver¬ 
such. keine neuen Entdeckungen umstellen sollte, 
wie ßein bescheidener, als gelehrter und geschmack¬ 
voller Alterthurnskeuner längst bekannter, Verfasser 
selbst sich darüber äussert, so ist es doch gewiss, 
dass er nicht nur deutlicher, als es bisher gesche¬ 
hen ist, sondern auch vollständiger und belehren¬ 
der darstellt, dass in den Myuizen ächte Jvun6tWeis¬ 
heit anz;ü.fr«fi;n ist» dae_s aus ihnen der Gang der 
Kunst des AIpn hymis, der Styl ihrer verschiedenen 
Zeitalter von (fer eistet) Bildung bis zum Verfall 
der Kunst entwickelt, dass durch sic, so gut wie 
durch andere Antiken, das Gefühl für das Schöne 
erweckt und gestärkt, die Fähigkeit, das Schöne 

*in d e Kuns 1 zu empfinden, ausgebildet werden 
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kann. Zugleich wollte er eine interessantere An¬ 
ordnung für nicht zu grosse, sondern mehr ge¬ 
wählte Münzsammlungen vorschlagen, als die ge- 
Wöhnliehe geographische bey den Städtemünzen, 
und die alphabetische bey den Famili .‘nmünzen ist. 
Bey den erstem nimmt er die Kunstperioden, bev 
den letztem die Typen zur Grundlage der neuen 
Anordnung. Dadurch entstehen die beyden Tbeile 
seines Versuchs. I. Anordnung antiker Münzen zur 
.Erläuterung der Geschichte der Kunst. Nachdem 
er überhaupt gezeigt hat, dass die Münzen unter 
den alten Kunstwerken vorzüglich geschickt, die 
Schicksale der plastischen Kunst zu erforschen. u,nd 
für Künstler die schönsten Muster sind , Richtigkeit 
und Bestimmtheit in der Zeitrechnung, ireye^und 
kühne Behandlung, Zartheit und Eleganz, Wahr¬ 
heit im Ausdruck und Charakter, Idealisierung und 
Darstellung von Idealen zu lernen, auch den Ur¬ 
sprung und die Grenzen der alten Numismatik, 
die Beschaffenheit der alten Münzen angegeben! 
und seine Bemerkungen über die Künstler, welche 
die Münzen verfertigten und die Stempel ausarbei¬ 
teten (nur ein Nevantos kömmt namentlich auf 
den Münzen von Cydonia auf der Insel Kreta vor), 
über die Epochen der Kunstgeschichte u. die Bestim! 
mung des Alters der Münzen, das Metall, die Fa¬ 
brik, die Inschrift, die Form der Buchstaben und 
den Styl der Typen überhaupt vorgetragen hat, die 
auch nach dem, was man darüber in Eckhel. Fro- 
legg. Doctr. num. findet, noch immer sehr lesens¬ 
wert sind, stellt der Hr. Vf. sechs Epochen auf, 
des ernsten, hohen, schönen, Styls, der Abnahme 
und des Verfalls der Kunst. Er charakterisirt da- 
bey vorzüglich den ,hohen und schönen Styl, mit 
Rücksicht aut die Münzen und mit Unterscheidung 
der Münzen einzelner Länder und Völker genauer, 
ohne jedoch, was wir noch gewünscht hätten, be¬ 
sondere Belege aus Münzwerken anzuführen; doch 
dafür ist auf eine andere, am Schlüsse dieser An¬ 
zeige zu erwähnende, Art gesorgt; er macht auf 
den Unterschied der alten und neuern Kunst auf¬ 

merksam; dass übrigens jede Epoche (oder Periode) 
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wieder manche durch Gradationen zu bestimmende 
Abteilungen zuhisst oder fordert, ist Wohl natürlich. 
Die Aufstellung der (griech.) Münzen ist nun nicht 
nur nach diesen verschiedenen Epochen der Kunst 
zu ordnen, sondern es ist auch in jeder eine sol¬ 
che geographische Folge zu beobachten, welche 
dem Wege angemessen ist, den die Kunst aus ei¬ 
ner Gegend in die andere nahm. Diese bessere 
Ordnung, wobey, was die römischen Consular- und 
Familienmiinzen anlangt, die Typen zur Norm ge¬ 
nommen sind (wie der folgende Abschnitt lehrt), 
wird nun in einem allgemeinen Umriss für eine 
jede der vom Hrn. Vf. festgesetzten Epochen, von 
ihm angegeben. Einige in diesem Abschnitt nur 
berührte Materien sind in Anmerkungen, die aut 
denselben folgen, weiter ausgeführt. So werden 
S. 84- ff. die bisher gewöhnlichen Arten, Münzsamm¬ 
lungen aufzustellen, durebgegangen, S. gß ff. die 
europäischen und asiatischen, goldnen, silbernen 
und bronzenen Münzen mit dem Quadratum incu- 
surn verzeichnet. Der zweyte Abschnitt enthält die 
Anordnung der römischen Familienmünzen nach 
den Typen. " Dass die gewöhnlich dabey befolgte 
alphabetische Ordnung mangelhaft, die chronologi¬ 
sche aber noch weniger anwendbar ist, wird zu¬ 
vörderst bemeikt. Der Hr. Verf. hat bey der von 
ihm vorgeschlagenen Ordnung die Typen zur Richt¬ 
schnur genommen, so dasß die Typen der ältesten 
Zeiten von denen abgesondert werden, welche 
durch die Viros monetalee in der Mitte der freyen 
Republik und am Ende derselben in Gebrauch ka¬ 
men. Der Nutzen dieser Anordnung ist nicht zu 
verkennen: die Münzen mit altern Typen, in de¬ 
nen wenig Verschiedenheit bemerkt wird, erhalten 
durch diese Zusammenstellung mehr Interesse; die 
Vereinigung der Münzen mit histor. und mytholo¬ 
gischen Typen trägt mehr zur Erläuterung der Ge¬ 
schichte und Mythologie bey; die Trennung der 
altern von den spätem lässt die Fortschritte der 
Kunst bey den Römern leichter übersehen; auch 
fährt der besondere Zusammenhang, in welchem 
die während der republikanischen Verfassung ge¬ 
prägten Münzen unter einander stehen, um so mehr 
in die Augen. Die alte Verbindung wird nun 
zwar aulgehoben, aber dafür eine festere Vereini¬ 
gung durch Zusammenstellung verwandter Typen 
bewirkt. Die Colonial - und Municipal- Münzen, 
welche Familiennamen führen, und die kleinen 
bronzenen, welche man zu gewissen Familien rech¬ 
net, werden davon abgesondert, weil sie nicht in 
PyO.tti geprägt worden sind. Allenfalls können sie 
als Anhang zu den Familienmünzen betrachtet wer¬ 
den. ln Ansehung der Familienmiinzen stellt der 
Hr. Verf. zwey (.lassen auf: die Consularmünzeti 
mit keinen Familiennamen, und die eigentlichen 

* Familienmünzen. Die erstem haben vier verschie¬ 
dene Arten von Typen auf 'den Silberiniinzeü: a. 
den PaJlaskopf mit geflügeltem H« Im und auf der 

Rückseite die Diöekur-eji; b. Pallas köpf und au i der 

Rückseite ein Zweygespann; c. Jupiter-oder Apol¬ 
lokopf, Rev. eine Victoria, die ein tropaeum be¬ 
kränzt, d. Xv. Kopf des Vejupiter, Rev. Jupiter 
auf einer Quadriga sitzend. Noch gibt es Denare, 
mit dem Pallaskopf auf der vordem Seite und auf 
der Rückseite eine weibliche auf Schilden sitzende 
Figur (Roma), vor deren Füssen die Wölfin mit 
Romulus und Remus steht, und der auf jeder Seite 
ein Vogel zuftiegt. Zu den Consularen .gehören 
auch die bronzenen, oder Pondera, ohne Familien¬ 
namen , mit ebenfalls festbestimmten Typen. Un¬ 
ter den eigentlicn sogenannten Familienmünzen 
(mit den Namen) machen die, auf welchen jene 
vier Arten der Typen Vorkommen, die erste und 
älteste Classe aus; zu ihnen gehören auch die älte¬ 
sten serati, Münzen mit sägeförmigen Rande und 
den alten Typen. Die zweyte Classe machen die 
Familienmiinzen aus, welche von den mittlern Zei¬ 
ten der Republik bis zu ihrem Ende geprägt wor¬ 
den sind; die Inschrift hat Veränderungen erhalten, 
und in den Typen herrscht Mannichfaltigkeit und 
Neuheit. Sie ist in zwey Abschnitte getheilt: t. 
Bilder der Götter und Genien, 2. Münzen, Welche 
sich auf die Geschichte Roms beziehen, das An¬ 
denken berühmter Römer erneuern, aut den Ur¬ 
sprung der Geschlechter hindeuten. Ea gibt noch 
manche vermischte, die entweder beyden Abthei¬ 
lungen eingeschaltet, oder mit Rücksicht auf den 
wesentlichsten Theil des Bildes einer von beyden 
zugeordnet werden mussten, so wie auch Münzen, 
deren Bearbeitung ein hohes Alter verräth, und die 
folglich in die erste Classe gehörten, ihrer Typen 
wegen der zweyten zugeordnet sind. Die dritte 
Classe umfasst die Pondera mit Familiennamen, 
welche weder chronologisch noch nach den Typen, 
die! eine geringe Verschiedenheit haben, sondern 
alphabetisch geordnet werden müssen. Eine vierte 
Classe machen sodann die Münzen aus, welche in 
den letzten Zeiten der Republik geschlagen, und 
mit Familiennamen theils des Triumvir Monet., 
theils des Imperators-bezeichnet sind, an welche 
sich dann die Kaisermünzen anreihen, indem die 
Einrichtung des Münzwesens ums Jahr 74.0 eine 
grosse Veränderung erfuhr, die Kaiser sich das 
Recht, Gold- und Silbermünzeu zu prägen, vorbe¬ 
hielten, die Sesterzen gar nicht mehr geprägt wur¬ 
den , der Senat nur eherne Münzen konnte prägen 
lassen, und keine Pondera mehr geschlagen wur¬ 
den. Nach dieser, durch einige ausführliche Be¬ 
merkungen erläuterten Uebersicht, bey welcher 
doch nicht durchaus und allein auf das Verhältniss 
der Münzen und ihrer Fabrik zur Kunstgeschichte 
gesehen worden ist, folgt die Ausführung im ein¬ 
zelnen so: S. 121 ff. Consular-Münzen : Silbermün¬ 
zen (S. i2i—126); Pondera (S. 126—129), Fami- 
Heimiüuzen: erste Chsse, alte Typen; vier Abthei¬ 
lungen (S. 130 f.) Zweyte Classe: neuere Typen; 
erste Abtheilung, mythologische Münzen S. i35 — 
■340 (nach einer allgemeinen Einleitung über die 
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religiösen Mythen der Griechen und die R.e!igion 
der Römer, .werden die einzelnen obern und un¬ 
tern Gottheiten, apotheosirten Tugenden, und Ge¬ 
nien, die auf Münzen Vorkommen, auch die signa 
panthea) durchgegangen2te Abtheil., histör. Mün 
zen (S. 04.1 — 254), sowohl die, welche sich auf 
Roms Geschichte beziehen, als die* welche zum An¬ 
denken der Yorfauren geprägt sind, und an Helden- 
thaten, Einführung der Gesetze u. s. w. erinnern, 
oder andere Gegenstände, Spiele, u. s. f. da ^tei¬ 
len; dritte Classe, eherne Familienmünzen, Pon- 
dera S. 254 — 56 (die Familien alphabetisch ver¬ 
zeichnet); vierte Ciasse, Münzen der ersten Impe¬ 
ratoren, die den Familienmünzen beygezählt wer¬ 
den. —1 Ger Hr. Verf. wollte seiner lehrreichen 
und unterhaltenden Darstellung keine Abbildungen 
der vorzüglichsten Münzen beyfügen, tbeils urn 
den Verkaufspreis dieser Schrift nicht zu vergrös- 
sern, theils weil es sehr schwer ist, bey den Mün¬ 
zen ganz treue Nachbildungen zu geben. Da je¬ 
doch nicht jeder Freund der alten Münzkunde eich 
die grossem numismatischen Werke mit Abbildun¬ 
gen, oder die noch insiructivern Mionnet’schen 
Pasten anschaffeu kann, so hat Hr. Gottlob Benj. 
Pcabenstein in Dresden, der schon durch Verferti¬ 
gung Lippertscher Gemmenabdrncke und ähnliche 
Arbeiten bekannt ist, nach Originalen aus der 
Münzsammlung des Hrn. Vfs. Schwefelpasten ver¬ 
fertigt, 60 dass aus jeder Epoche der Kunstge¬ 
schichte etliche Münzen abgedruckt sind, welche 
die Ausführung der Kunst in jeder Epoche deut¬ 
lich darstellen. Es sind aber zwey Sammlungen 
veranstaltet, eine grössere von etwas über 500 
Stück, welche-für y Ducaten verkauft wird, und 
eine kleinere von 220 Stück liir 5 Ducaten (wojjey 
aber Schränkchen und andere Einrichtungen noch 
besonders bezahlt werden müssen), nebst Beschrei¬ 
bung der in jeder Sammlung befindlichen Münzen. 
Man kann sich deshalb an den'Verfertiger, wohn¬ 
haft in Dresden auf dem neuen Neumarkt 630 wen¬ 
den, und wir zweifeln nicht, dass Freunde des 
Studiums der Antiken diese vortheilhafte Gelegen¬ 
heit , sich gute Abdrücke von Originalen zu ver¬ 
schalten, benutzen werden. 

Der. fünfte Heft des Äugustcun? von //>. C. 
Hecker, oder zweyte Hcjt d es zweyteu Bandes 
(Taf. XLVI1 — LV111., Text S. si— 44* Pränüme- 
rationspreis g Thlr. Dresden, und in Comm. der 
Glediisch. Buchh. zu Leipzig) vollendet zuerst die 
Erläuterung dir letzten im vor. Helte befindlichen 
Tafeln; nemlich T. 45, auf welcher die schön er¬ 
haltene Diana, viei\ Par. Fuss und 5 Z. hoch, von 
Schubert gezeichnet, von Krüger gestochen, dar- 
gestcllt ist. Sie wurde mit der auf der iß. Taf. 
abgebildeten in Rom von Hrn. Carioli erkauft, und 
ist verschieden von der bey Rossi Racc. 145 vor- 
gcstellnn, welche nach London gekommen seyn 
soll, und mit welcher mau die Dresdner oft ver¬ 

wechselt bat. Von den gewöhnlichen Dianenbil- 
dern unterscheiden sich beyde durch das lange Ge¬ 
wand, das bi3 auf die Fiisse herab geht, und über 
Welches bey der Dresdner Diana ein kürzeres Ge¬ 
wand geworfen zu scyn scheint. Bloss der Riemen, 
der den Köcher hält und sich zwischen der Brust 
riich.w äi ts hinzieht, veranlasst einen schönen und 
natürlichen Faltenzug, der die Brust hervorhebt. 
Der Ausdruck mädchenhafter $ittsamkeit ist mit 
\ 01 züg,jeher Schönheit vereinigt. Das Profil der 
ganzen Gestalt von der linken Seite betrachtet ist 
in Ansehung der jungfräulichen Reize und des seit¬ 
wärts gewendeten Kopfs noch anziehender als die 
vordere Ansicht, Der Kopf, die gut erhaltenen 
Arme, die linke Hand sind vortrefflich gearbeitet. 
Die Stütze unter dem rechten Arm ist alt und un¬ 
versehrt. Der obere von den beyden Köpfen auf 
1. 'i-6 ist gewöhnlich für einen Platonskopf gehal¬ 
ten worden, ist aber dem Kopf der Statue, ehe- 
riials im Vatican, mit der Aufschrift 
völlig ähnlich, und also, nach Visconti, ein Kopf 
dt s indischen Bacchus, der untere aber (an wel¬ 
chem die Nase neu ist, und welchen Casanova für 
einen Epikurskopf hielt) ist ein Hippokrates, wie 
er aut Münzen und Gemmen vorgestellt wird. 
Auf lut. 47 ist eine Statue JVeptuti's, die in Rom 
gekauft wurde, 3 Par. fass 1 Z. hoch, gezeichnet 
von Reizsch, gest. von Gottsohiek, dargestellt. Sie 
ist um einen Fuss höher als die auf der 40. T. ab¬ 
gebildete (schönste Statue Neptuns, die sich aus 
nem Aiterthum erhalten hat), dieser in Ansehung 
der Seltenheit ziemlich gleich, in Rücksicht der 
Schönheit aber steht sie ihr sehr nach. Neptun er¬ 
scheint hier in einem wildern Charakter als in je¬ 
ner, und kömmt mehr reit den frühem dichteri¬ 
schen Schilderungen überein. Wenn die Statue 
auch nicht ganz dem Ideal des Wassergottes ent¬ 
spricht, so hat sie doch das unverkennbare Ge- 
pi äge desselben. Der Kopf ist sehr charakteristisch, 
dei Bart der gewöhnlichen Vorstellung gemäss, das 
Haupthaar herabfliessend; in gebietender Stellung 
hat er den Dreyzack in der Linken, stellt er das 
rechte Bein aut den Kopf eines Delphins; die 
Brust ist zu schmal, und weder charakteristisch 
noch edel genug gezeichnet. Der linke Arm und 
der rechte Vorderarm sind neu. Der Baumsturz, 
au welchen das linke Bein sich lehnt, steht mit 
dem Delphin in Widerspruch, 'vielleicht war es 
ein r elsenstück, was der Ergänzer in einen Baum¬ 
schaft umwandelte. Die aus dem Halse des Del¬ 
phin hervorragende Wasserleitung hält FIr. B. auch 
für neu. Die Statue ist auf ein grosses länglich¬ 
rundes Becken gestellt, das mit Verd -antico belegt, 
und wohl nicht alt ist. Der Untersatz aus röthli- 
chem Marmor, der das Becken trägt, ist offenbar 
neuere Arbeit. T. Zj.ß. Eine Pallas (aus der Samm¬ 
lung des Principe Chigi, vier Par. Fuss hoch, von 
Näke gez., von Stölzel gest.), unter den vielen 
Pal iassta tuen der König!. Sammlung eine der wohl- 
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erhaltensten, denn nur der rechte Vorderarm und 
ein Theil des linken nebst dem Schilde, ist neu. 
Die Beh andlung des Ganzen und Manier der Ar¬ 
beit zeichnet sie aus. Der Hr. Vf. macht bey die¬ 
ser Gelegenheit feine Bemerkungen über Zweifel, 
die an der antiken Echtheit mancher Werke der 
Bildhauerkunst entstehen können. Es gibt nemlich 
Denkmäler der spätem Zeit, bey denen, wenn sie 
von neuern Künstlern sind überarbeitet worden, 
es immer ungewiss bleibt, ob man ein antikes oder 
frühes modernes Werk vor sich sieht, das leicht, 
wenn es eine geraume Zeit der Witterung ausge- 
aetzt gewesen, einen antiken Abstrich «yrhalten 
konnte. „Bey manchen Werken dieser Art, setzt 
Hr. B. hi nzu, möchte seihet die reifste Einsicht 
in die Stylarten der Alten eben so wenig ausrei¬ 
chen, einen entscheidenden Ausspruch darüber zu 
thun, als es sich bey einem grossen Theil antiker 
Denkmäler mit Zuversicht entscheiden lässt, ob es 
ursprüngliche Originale oder nur antike Nachbil¬ 
dungen verlorner Werke seyen. Und diese Unge¬ 
wissheit trifft nicht bloss Arbeiten von geringem 
Werthe, sondern auch Werke, welche Lob verdie¬ 
nen.“ Ein Hauptkennzeichen der Echtheit gegen¬ 
wärtiger Statue findet Hr. B, in den Tiefen zwi¬ 
schen den untern Falten des Gewands, die an mo¬ 
dernen Werken nicht so leicht gefunden Werden. 
Auch der Kopf verräth den alten Meisel, und ist 
nur hie und da retouchirt. Das Obergewand, das 
bis auf d ie Hälfte des Körpers herabreicht, zeigt si¬ 
chere Spuren der Ueberarbeitung. Die Arme der 
Pallas sind sonst meist nackt, hier ist, wie bey der 
flitzenden Pallas im Pallast Giusiiniani, das Gewand 
mit Ermeln versehen. Die eigenthümliche Beschaf¬ 
fenheit der Aegis und der erhaben gearbeitete Me¬ 
dusenkopf gehören ebenfalls zu den Merkwürdig¬ 
keiten dieser Statue, von Welcher zuletzt das Ur- 
tlieil gelallt wird: „es lässt sich mit grösster Wahr¬ 
scheinlichkeit behaupten, dass sie antik sey, wenn 
man sie gleich in kein hohes Alterthum zuriikse- 
tzen kann. Dennoch ist sie sehr gut gearbeitet, 
und nur die refouchirten Tbei'le, als der Kopf, der 
Brusttheil der Aegis, und das unter derselben her¬ 
vorgehende O berge wand haben einige Zweifel über 
die Echtheit d erselben veranlassen können.“ Die 
Statue des Mercur (ehemals in der Sammlung des 
Card. Albani, 3 Par. Fuss, 8 Z. hoch) ist zwar 
sehr ergänzt, aber die erhaltenen alten Theile sind 
in einem sehr guten Siyle gearbeitet, und stellen 
die idealisirte Athletenform dar. Ob der Kopf zu 
diesem Körper ursprünglich gehört habe, lässt sich 
mit Zuverlässigkeit nicht behaupten, ist aber doch 
der Zusammenstimmung wegen wahrscheinlich. 
Die Form des geflügelten Hut’s hat Aehnlichkeit 
mit den Vorstellungen auf den altgrichischen Va¬ 
sen. Dass der Beutel ein Attribut sey, welches 
man bey Werken der vorzüglichem Kunstperioden 
nicht finde, wird sehr richtig erinnert. Noeh mehr 
Fragment ist die fast 5 Fuss hohe Statue aus der 

Chigi’schen Sammlung T. 50. Nur der Körper und 
der linke Schenkel sind alt, und ganz vortrefflich 
gearbeitet. Der Ergänzen hat einen Alexander dar¬ 
aus gebildet, und, zur Verdeutlichung seines Ge¬ 
dankens, den Helm daneben gelegt. Aber Hr. B. 
glaubt, es sey ein Mercur gewesen, vorgestellt, 
■wie dieser Götlerbote eben im Begriff sey, sieh in 
den Olymp zu erheben; doch könne die Figur 
auch zu einer Gruppe gehört haben. Fast von 
gleicher Beschaffenheit ist die sehr ergänzte Sta¬ 
tue T, 51 (4 Par. Fuss 11 Z. hoch, aus den Hän¬ 
den eines Privatmanns in Rom erkauft), wovon 
auch nur der Körper und die einwärts gehenden 
Theile beyder Schenkel alt sind. Die Formen des 
schönen Körpers, über welchen eine ungemeine 
Weichheit verbreitet ict, verrathen einen noch sehr 
jugendlichen Körper und die Behandlung verräth ei¬ 
nen edlen Gegenstand. Manche haben einen Ganymed, 
andere einen Apollo mit dem Schwan darin gefun¬ 
den (wobey Hr. B. eine Bemerkung über Fabroni’s 
Sehr, von dieser Vorstellung des Apollo macht). Dem 
Verf. ist es wahrscheinlicher, dass es ein Apollo 
Sauroctonos gewesen, und er verbreitet sich bey die¬ 
ser Gelegenheit über die Vorstellungen des Apollo 
Sauroctonos, so wie über die allegorische Bedeu¬ 
tung derselben, S. 3c f. Doch verspricht er noch 
bey Beurtheilung einer Statue der künigl. Samm¬ 
lung, die unter diesem Namen bekannt ist, wor¬ 
über er aber eine andere Meynung hegt, seine Ge¬ 
danken darüber mitzutheilen. Die schöne Statue 
der Diana (T. 52. 3 Par. Fuss 7 Z. hoch in Rom 
gekauft) hat das gewöhnliche Schicksal der Statuen 
dieser Göttin erfahren, sie ist verstümmelt, aber 
auch das Fragment wegen der geschmackvollen 
Draperie schätzbar. Dass es eine Diana sey, be¬ 
weiset auch der Köcher auf der rechten Schulter. 
Ob -der aogesetzte Kopf dazu gehört habe, ist un¬ 
gewiss. Noch reizender ist die mädchenhafte Ge¬ 
stalt (T. 53.) aus der Sammlung des Principe Chigi, 
5 Par. Fuss 7 Z. hoch, die der Ergänzet’ zur bak- 
chischen Nymphe oder Priesterin umgeschaffen hat; 
nach dem Verf. ist es eine Diana, die ein junges 
Reh trägt. Der fehlende Kopf des Thiers ist durch 
einen Ziegenkopf ersetzt. Diana wird freylieh ge¬ 
wöhnlich mit verhüllter Brust vorgestellt, hier ist 
die rechte Brust entblösst; aber in Werken späte¬ 
rer Zeit sieht man sie mit fast ganz entblösstem 
Körper, z. B. Gail. Giust. T. 65. Wollte man 
diese Statue nicht für eine Diana haken, so ist es 
doch wohl eine Nymphe der Diana oder eine Pur- 
traitstatue im Charakter der Diana. Die T. 54. ab- 
gebildete Statue (aus der Sammlung des Card. Al¬ 
bani, 6 Par. Fuss 6 Z. hoch) scheint, den öftern 
Wiederholungen zufolge, die man antrifft, ein 
Lieblingsgegensiand der Künstler gewesen zu seyn. 
Man hat in dem nackten Jüngling, der sein Ge¬ 
wand über den linken Arm geworfen trägt, ge¬ 
wöhnlich einen Antinous, aber auch den These us 
oder Hercules gefunden, bis Winkelmann eie iiir 
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den Meleager nahm.. Aber Visconti benannte eie 
endlich wahrscheinlicher Mcrcur. Er soll zwar 
nachher seine Meynung geändert, und sie iür einen 
Fersens ausgegeben haben, endlich aber zur vorigen 
Behauptung zuruckgekehrt seyn. Dennoch ist Hr. 
B. geneigter, sie ihr einen Perseus als für einen 
Mercur zu halten, dessen Charakter in dem Werke 
nicht ausgedrückt sey, und dessen Attribute auch 
dem Perseus zukommen. Was an der Dresdner 
Statue alt ist, gibt der nunmehrigen Pariser wenig 
nach; aber der Kopf und noch mehrere andere 
Theile sind neu. Die schöne, bekleidete, wan¬ 
delnde Jungfrau (T. 55. aus der Chigischen Samm¬ 
lung, etwas über 5« Par. Fuss hoch), im Original 
noch weit anziehender, als im Kupfer, in Rom 
Vestalis 1 uocia genannt, aber durchaus nicht im 
Charakter einer Vestalin bekleidet, ist der Verf. 
geneigt iür eine Canephora zu halten, wenn sie 
gleich nichts auf dem Kopfe, sondern etwas vor 
sich trägt. Doch muthmasst er noch, es könne 
eine liebenswürdige Braut, welche ihrer bisherigen 
Schutzgöttin, Diana, ein Körbchen mit Gesch'en- 
ken darbringe, vorgestellt seyn. Und ein Ideal ist 
der, übrigens eingesetzte, Kopf nicht. T. LVI. 
Zwey Kopie, die zu den schönsten der königlichen 
Sammlung gehören , Artemisia und Bereuiee ge¬ 
nannt. Von dem erstem ist wahrscheinlich nur der 
Kopf von dunkelgrünem Jaspis alt, die Haarbe- 
deckung aber von vveisslich grünem Kalksinter und 
der Schleyer von gelb und bräunlich geflecktem 
Marmor neu hinzugelügt. Der zweyte ist ein Por- 
traitkopf. Die Benennungen beyder sind unzuver¬ 
lässig. I. 57. Zwey andere Köpfe, der obere, 
Juba II., von dem kein anderes Bildniss, ausser 
den Münzen, vorhanden ist; die Nase, und das 
Bruststuck ist neu. Der untere colossale Kopf von 
vortrefflicher Arbeit, lässt sich nicht mit Sicher¬ 
heit bestimmen. Man hat ihn für den Kopf einer 
Cleopatra gehalten. Von der Statue T. 58. ist nur 
das Gewand und die Fiisse alt, der Köpf mit dem 
Halse und der grösste Tlicil der Arme neu. Es 
scheint eine Priesterin oder Portraitstatue in opfern¬ 
der Stellung gewesen zu seyn. Es ist noch der 
Anfang der Erklärung der folgenden Kupfertafel 
abgedruckt, aber wir hoffen bald einen neuen 
Heft anzeigen zu können, da auch die weniger 
günstigen Zeitumstände den Herausgeber nicht hin¬ 
dern, auch mit Aufopferung, das ehrenvolle Werk 
fortzusetzen. 

Wir haben seit einem Jahre mehrere archäolo¬ 
gische Monographien erhalten, die wir der Reihe 
nach anzeigen wollen. Eine der neuesten ist: 

Die Göttin von Paphos auf alten Bildwerken und 

Baphomet, von C. G. Benz. Gotha, mit Rcylier- 

sehen Schriften. 1Q0Q. S6 S. 4. Zwey Sfeindruck- 

tafcln, in Coium. der Beckerschen Buchhandlung, 

Ea ist dies» die letzte Arbeit des früh ver¬ 
ewigten Prof, und Rath’s Lenz, mit welcher er 
sich als würdigen Nachfolger eines Schlichtegroll 
in der Stelle eines Aufsehers über das herzogliche 
Münzcabinet bewährte, und zugleich zur vollstän¬ 
digem Kenntnisa der artistischen mannichfaltigen 
Darstellungen der Venus, worüber Heyne, Larcher, 
de la Chau, Marrso, von Murr, Levezow, ausser 
andern uns neuerlich belehrt haben, einen schönen 
Beytrag lieferte, ln den Münzen findet man eine 
Folge von Darstellungen, die als fortlaufende Ge¬ 
schichte des Tempels der Venus zu Paphos und 
seiner Schicksale angesehen werden können. Den 
Münzen kann man überhaupt als zuverlässigen 
Führern folgen, wenn sie Nationaldenkmäler ab¬ 
bilden, wenn sie gleich, wegen ihrer Beschrän¬ 
kung, nur unvollständige Nachbildungen geben 
können. T.empel und Bild der himmlischen Aphro¬ 
dite auf Cypern war uralt; der Tempel der Urania 
zu Askalon hatte zum Muster gedient. Die Münzen 
und andere Abbildungen zeigen die Göttin als 
Kegel oder rundlichen Stein (wie überhaupt die 
Götter in den ältesten Zeiten vorgestellt wurden), 
doch zeigt sich daran schon die bildende Hand des 
Menschen ; die Steine gestalteten sich nach und 
nach menschlich, und aus Münzen lässt sich der 
stufenweise Uebergang von den unorganisirten Mas¬ 
sen zu gegliederten Götterwesen anschaulich ma¬ 
chen. Nach kurzer Uebersicht der Zeugnisse der 
Schriftsteller von der Gestalt der Paphia erinnert 
Hr. B., auf den Münzen erscheine sie bald völlig 
als Pyramide, bald mehr oder weniger abgerundet 
und kegelförmig , meist mit einem Aufsatz von 
Knopf oder Calathus. Der Nabel - oder Kugel- 
Gestalt nähert sich am meisten eine Münze Vespa- 
sians im herz. Goth. Cabinet, die wie ein Kanobus- 
Bild aussieht. In der Kanobus - Gestalt wurden 
überhaupt die phönicischen Götter vorgestellt, und 
da die grosse Göttin der Natur zu ihnen gehört, 
so theilt sie auch mit ihnen diese Gestalt. Diese 
Götter-Pygmäen trug man als Aufsätze mit sich 
herum, setzte sie auf die Tafeln, wie den Hercu¬ 
les epitrapezius , stellte sie als Wasserkrüge vor. 
Ein solches kleines tragbares Bild der Paphia er¬ 
wähnt Polycharmus bey Athen. XV, 3. Solche kurze, 
runde Gestalten kommen auf Münzen häufig vor, 
die wahrscheinlich che grosse Naturgöttin andeuten. 
Als eigentliche Nilkrüge oder Kanoben dargestellt 
sieht man diese Gestalten vornemlich auf alexandri- 
nischen Münzen, auch mit Hieroglyphen, so wie 
das alte Bild der Paphia ebenfalls auf Münzen deut¬ 
liche Merkmale von Hieroglyphen oder Spuren ver¬ 
wischter Hieroglyphen zeigt. Auf Münzen von 
Perga in Pamphylie» erscheint die Pergäifrihe Arte¬ 
mis in einem Tempel als ungeheurer Stein mit 
vien bis fünf Reihen voll Hieroglyphen. Die Phö- 
nicier dachten sich diese Gottheit wahrscheinlich 
als schaffendes Naturprincip, als ein Zwitterwesen, 
beyder Geschlechter theilhaflig. Aphrodite war in 



dem alten Tempel zu Ämatlm* auf Cypera als Mann- 
•\veib vorgestellt, dieser Tempel stammte von dem 
paphischen ab, und daher scheinen sie auch in der 
paphischen Göttin noch nicht geschieden, sondern 
beysammen gedacht oder angedeutet gewesen zu 
eeyn; als man der Kegelgestalt einen Kopf anzu¬ 
setzen aufing, gab man ihr auch ein Anhängsel von 
Bart, wie auf einem Kanobus bey Schlichtegroll, in 
spaterer Zeit wurde der Kopf ganz weiblich ge¬ 
formt. Der Paphische Kegel kömmt auch mit zwey 
Nebenkegeln oder Säulen vor (auf einigen Münzen 
sind jedoch, nach Hrn. L. Bemerkung, die drey 
Metae zweifelhaft). Di<- drey Iiegel lassen sich auf 
die Kabiren deuten, die in der Dreyzahl ott Vor¬ 
kommen. Auf einer Kaisermünze von Perga stehen 
diese drey Mittel wesen zwischen Menschen und 
Vase auf einem lisch. Ueber ein paar solche Säu¬ 
len in dem uralten Tempel des Herkules zu Tyrus 
nach Herodot 2, 44. (die entweder die Sonne, 
oder Sonne und Mond andeuteien). Solche Säulen 
errichtete auch der lyrische Künstler vor der Halle 
des Salotnohischen Tempels zu Jerusalem, als Hie¬ 
roglyphen der Sonne. Salomo, vernmihet Br. L., 
habe es vielleicht dem Könige von Tyrus, seinem 
Freunde, zugestanden, dass eines seiner heiligen 
Symbole in den Jehoventempel gesetzt wurde ^das 
Ware ja aber geradezu gegen das Gesetz gewesen), 
oder der Künstler habe sie vielleicht aus eignem 
Antrieb mild unter dem Schein blosser Verzierung 
angebracht. Die drey paphischen Kegel aber will 
Hr. L. doch lieber als eine und dieselbe Gottheit 
unter drey verschiedenen Gesichtspuncten anseheu.- 
Diese Dfeyheit charakterisirte die Sternen Königin 
als Schicksal, das unter drey Schwestern, Moiien, 
vertheilt war. Auf einer uralten Herme zu Athen 
(Paus. I, 1Q1 2.) war Aphrodite als die älteste der 
Moiren bezeichnet. Nicht nur als Naturgöttin, 
sondern auch als Urania lenkte sie die Schicksale, 
weil der Orient alle Abwechselungen von den Ge¬ 
stirnen oder dem Mond ableitet. Wenn in den 
Orphischen Mysterien (nach Epigenes bey dem. 
Alex.) die drey Moiren auf Perioden des Mond- 
laufs gedeutet wurden, und deswegen AamorroAe« 

hiessen , so erklärt sich daraus auch die drey- 
fache Meta im Tempel zu Paphos. . Bey den 
Griechen wurden aus den drey Mondperioden drey 
Moiren oder Parcen. Das Orphische Beyvvort As.v- 
xoffroAe« .erinnert den Verf, an die Moiren, deren 
Haupt mit weissem Mehl bestreuet ist im Homer. 
Hymnus, und Catulls Parcen mit schneeweissem 
Scheitel; die urnenartig gestalteten Moiren aber an 
die zwey Urner, in Zeus Pallaste ,nach dem Homer. 
Auch die alte Kunst stellte drey Aphroditen, (Paus, 

o i6, 2- 8» 32-) s0 w’e Schicksalsgöttinnen 
zusammen. Der Begrilf von den Moiren wurde 
auch auf die Tyche übergetragen, und Pausamas 
glaubte schon mit Pindar, dass Tyche eine von 

teil Moiren eey (7, *6, 30- Auch die Glücksgöt¬ 
tinnen oder Fata wurden oft in der Dreyzukl vor¬ 

gestellt; die tria Fata hatten in Piom ihren eignen 
Tempel; unter den Hercul. Alterthümern (T. V. 
p. 263. T. IV. t. 4. ed. Piroli) ist ein erhabnes Werk 
in Silber, worauf die drey Schicksals- oder Glücks¬ 
göttinnen stehen. — Der Hr. Verf. geht hierauf fort 
zu dem Tempel von Paphos. Schon Tacitus macht 
aut die eigne Bauart desselben aufmerksam, was 
auch die Münzen bestätigen. Zwar können Mün¬ 
zen bisweilen ialsche Vorstellungen von alten Tem¬ 
peln veranlassen,'aber wir haben doch beym Paph. 
Tempel einen Typus, dev sich durch alle Abbildun¬ 
gen hindurch erhalt. Der Venustempel, zu Karthago 
hatte Aehnlichkeit mit dem paphischen, und noch 
einige andere ähnliche führt Hr. L. an. In dem pa- 
phischrn findet er zwar ein Fortschreiten vom Ro¬ 
hen zum Gebildetem, aber doch die beybehalfeno 
Einfalt der uralten Form. Es war ein hölzerner 
Tempel, dessen Mittelkapelle oder Celle, ans zwey 
verticalen, von zwey Queerbalken zusammengehal¬ 
tenen,, Balken besteht, in welcher die Meta der 
Paphia aufgestefit ist. So ungefähr war auch di« 
Kapelle oder das Grabmabl der Dioscuren zu Sparta 
nach Plut. de trat, am., über welche Hr. L. seine 
und des Hrn. Geh. R. Uhclen Vermuthung, die £0- 
k&v« betreffend , mittheilt. Zu dem Mittelstück des 
paph. Tempels kömmt auf manchen Münzen noch 
ein Leuchter aut beyden Seiten, bisweilen brennend 
vorgestellt; statt der Leuchter auf andern zwey Ne¬ 
benkegel, denen bald eigne Nebenhallen eingeräumt 
werden. Auf den rneisLen paphischen Münzen ist 
der Tempel mit einem halbmondförmigen Vorhof 
umgeben , dessen Einfassung als ein Gitter Werk bald 
geschlossen bald geötfnet erscheint; innerhalb de£ 
Vorhots sieht man auch Spuren von Altären und 
andern heiligen Gerätschaften; dass cs aber Schran¬ 
ken , nicht Mauern sind* macht Hr. L. sehr wahr¬ 
scheinlich. Da übrigens Paphos Öfters durch Erd¬ 
beben zerstört und wieder hergestellt worden ist, 
so lässt sicli wohl vermuthen, dass auch der Tem¬ 
pel der Paphia tlurch die kaiserliche Freygebigkeirt 
in einer verschönerten Gestalt wird wieder aulge¬ 
baut worden seyn, daher erscheint er auf Kaiser- 
rnünzen ausgebildeter. Auf Münzen von Caracalla 
siebt man ihn bedacht, aber mit drey Oefinungen 
oder Zwischen - Tiefen zwischen den Balken, wel¬ 
che die obere Decke bilden» Diese Oefinungen 
dienten, nach Winkelmanu, dein Gebä^ke Luft zu 
geben; allein Hr. L. verrnuthet, dass diese schon 
von Vitruv genannten colnmbaria hier wirklich zu 
rIimben,schJägen gedient haben, da man Tauben 
bey diesem Tempel und auf demselben immer auf 
den Münzen sieht. Die Lieblingsthiere der Götter 
wurden gewöhnlich in ihren Tempelbezirken ver¬ 
pflegt. Aus Syrien oder Pbönicien stammte der 
Tauben-Verkehr im Dienst der Aphrodite her. Der 
Verf. verrnuthet einen entfernten Zusammenhang 
desselben mit den Dodonäischen und Libyschen Ora¬ 
keltauben, aus Aelian. de N. A. 4, 0. Die Tauben 
dienten der Göttin vielleicht nicht bloss zum Soit‘1- 

4 *- 
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werft, sondern’ auch als weissagende Vögel bey 
ihrem Orakel. Denn die Weissagung aus den Ein- 
geweiden der Thiere im Tempel zu Paphos, von 
der Tacit. Hist. 2, 5, 4- spricht, ist erst später 
eingeführt worden, und es kann also wohl früher 
dort ein Tauben-Orakel vorhanden gewesen seyn. 
Ausser Sonne und Mond über dem Kegel der Pa- 
phia, welche sich auf den Sternendienst des Orients 
beziehen, sieht man auf einigen Münzen die verti- 
calen Balken oben mit Bändern und einer Art von 
Hängewerk ausgeschmückt. Man kann es für Blu¬ 
men- oder Laubgewinde ansehen, aber Hr. L. ist 
geneigter, es für einen Tlieil des Orakel - Apparats 
zu halten, für ein Klingel- und Schellenwerk, der¬ 
gleichen an mehrern Tempeln angebracht waren. 
Beste des Dienstes und des Orakels der Paphia 
haben sich bis in die spätem Zeiten erhalten , der 
Stein der grossen Naturgöltin hat immer Verehrer 
gefunden. Die Verehrung grosser Steine blieb in 
Arabien lange verbreitet (aber auch gerade vom 
Dienst der Paphia abstammend ?). Selbst den 
schwarzen Stein in der Kaaba zu Mekka ist der 
Verf. geneigt dahin zu deuten. Er theilt die Ver- 
snuthung des regierenden Hm. Herz, von Gotha mit, 
dass der Jßaphomet, ein Idol der Tempelherren, 
das in den Processacten dieses Ordens oft erwähnt 
wird, nichts anders sey, als Paphi meta, der Ke¬ 
gel zu Paphos. Es war immer Sitte geheimer Or¬ 
den, Symbole aus altern und fremden Mysterien 
zu nehmen, die Templer standen in mehrerer Ver¬ 
bindung mit den Saracenen, bey denen heilige 
Steine verehrt wurden; lebten lange auf Cypern, 
wo noch Spuren des alten Gultus seyn konnten; 
man hatte selbst im Orden nur eine verworrene 
Ansicht von dem mystischen Idol, das ausdrücklich 
einmal columna genannt wird. — Auch ohne das3 
wir erst darauf aufmerksam machen, sieht mau, 
wie reichhaltig diese Schrift an neuen Bemerkun¬ 
gen und Erörterungen, von welchen wir noch 
manche haben übergehen müssen, ist. Auch die 
Anmerkungen enthalten noch einige. Die zwey 
Tareln sind Steindruck, der zu Umrissen dieser 
Art sehr geeignet ist, ausgeführt von Hrn. Haupt¬ 
mann von Schlotheim, so wie die Zeichnungen 
vom jungem Hrn. Doll herrühren. Die abgebilde¬ 
ten Münzen sind theils aus dem herzoglichen Ca¬ 
binet, theils aus Mionnet’s Pasten genommen, nur 
wenige aus numismatischen Werken. Der Verf. 
kündigt S. 10 eine Schrift über die Münzen von 
Ilhodus an; ob sie wohl noch von ihm vollendet 
Worden ist? Und seine Arbeiten über den Statius 
— darf man von ihnen etwas hoffen? 

Eine frühere, sekön in voriger Schrift er¬ 
wähnte, tretliiehe archäologische Abhandlung, die 
einen andern Theil der Geschichte der Venus und 
der Kunstwerke, die sie darstellen, angeht, führt 
den Titel: 

Ueber die Frage: ob die Mediceisehe Vsnus ein 

Bild der Knidischen von Praxiteles sey? Eine 

archäologische Abhandlung von Conrad Leve- 

Z O JV, Professor der Alterthüraer an der königl. Aka¬ 

demie der bildenden Künste und mechanischen Wis- 

sensch., wie auch am Friedrichs - Wilhelm - Gymna¬ 

sium zu Berlin, der königl. Societ. der Wissensch. zu 

Göttingen und der italien. Akadem. zu Livorno Corre¬ 

spond. und der Societ. der Alteith. zu Cassel Ehren¬ 

mitglied. Nebst einer Kupfertafel. Berlin, igoQ, 

Kunst - und Industrie-Comptoir. 95 S. 4* 

Die Abhandlung war der königlichen Societat 
der Wissenschaften zu Göttingen in der Sitzung am 
28- November 1808 vorgelegt und ihr Inhalt bereits 
in den Göit. Anz. j8°7* St. 203. S, 2017 ff. mitge- 
theilt worden, veranlasst aber zunächst durch Aeus- 
serungen eines berühmten Weimarischen Kunstge¬ 
lehrten in der Jenaischen Literatur-Zeitung 1Q06 
September. Die Resultate derselben geben wir mit 
den eignen Worten des Hrn. Verfs. an: Die roedi- 
ceische Venus ist in vielen Stücken der Praxiteli- 
schen zu Knidos ähnlich, in so fern wir diese aus 
den unvollständigen Nachrichten der Alten kennen; 
aber ihre grosse Vollkommenheit und die an ihr 
beffndliche Inschrift , welche den Meister nennt, 
charakterisiren sie nicht als Nachahmung irgend ei¬ 
nes andern Originalwerks, sondern als Originalwerk 
eines trefflichen Künstlers , dem aber wohl das 
Kunstwerk des Praxiteles oder des Sftopas oder rle3 
Cephissodorus vor Augen geschwebt haben kann, 
so dass er es nach seiner Absicht und Idee modifi- 
cirte; nur in dem Dresdner Fragment sieht man 
eine bestimmte Copie der mediceischen Venus; sie 
enthält eine von den vielen Arten die schamhafte 
Venus bey den Alten vorzustellen, ohne dass man 
sagen könnte, die übrigen vorhandenen entsprächen 
ihr in den wesentlichsten Stücken einer, durch den 
bisher angenommenen Begrif einer Copie geforder¬ 
ten, übereinstimmenden Charakteristik; dagegen 
sind die. noch vorhandenen Venusstatuen, welche 
der Vorstellung auf den Knidischen Münzen ent¬ 
sprechen, nicht Originale, sondern nur mittelmäs- 
sige Copien, und zwar von einem Werke, welches 
durch jene Münzen unmittelbar auf Knidos bezogen 
wird; diese Vorstellung muss in Knidos einheimisch 
gewesen seyn, da wir sie nur auf knidischen Mün¬ 
zen, nicht auf andern antreffen. Es ist aber kein 
Grund vorhanden, warum es nicht ein Bild der 
Venus des Praxiteles 6eyn sollte; denn der Charak¬ 
ter dieser Vorstellung stimmt in den Haupttheilen 
mit den Merkmalen überein, welche die Schrift* 
steiler von der Praxitelischen Venus angeben; das 
Uebliche Und Sprechende in der Localbezithurg 
auf den Münzen der Alten ist dafür, dass man hier 
das vortrefflichste Eigenthum der Knidier vorge¬ 
stellt gehe; die Idee, worin die Venu* auf den 
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Münzen und den römischen Copien erscheint, und 
der grössere Maasstab ihrer Statur schickt sich auch 
besser für eine Tempel Vorstellung-, als - beydes an 
der mediceischen Venus; aus dem Mangelhaften der 
vorhandenen römischen Copicen kann man keinen 
gültig nachtheiligen Schluss auf die Unvollkommen¬ 
heit ihres Originals machen; soll aber der Schluss 
von der grossem Zahl der vorhandenen Copieen 
auf einen grossem Ruhm des einen Original Werks 
vor dem andern gelten, so ist das Uebergewicht 
auf Seiten der Statuen, deren gleiche Vorstellung 
auch auf den knidischen Münzen enthalten ist. — 
In der Ausführung dieser Sätze nimmt Hr. Prof. L. 
auf die erwähnte Recension, ohne gegen sie pole- 
misiren zu wollen, Rücksicht, deren Verfasser ver¬ 
schiedene Gründe beygebracht hatte , um zu er¬ 
weisen, dass die n.ediceische Venus ein Eild der 
knidischen seyn könne, Gründe, welche eine neue 
Prüfung forderten, zu der auch der Verfasser der 
Recension auilorderte. Hr. L. reducirt diese Prü¬ 
fung auf folgende drey Hauptfragen, die eben so 
viele Abschnitte der Schritt geben: 1, welche Nach¬ 
richt geben uns die alten Schriftsteller von der Be¬ 
schaffenheit der knidischen Venus ? S. 22 — 37. 
Bey Beantwortung dieser Frage wird nicht nur, 
mit Entfernnag alles dessen, was durch die Deu¬ 
tung einiger Ausleger und Archäologen hinzugesetzt 
worden ist, das zusammengefasst, was von der 
Gestalt der Statue zuverlässig angegeben ist, und 
freyiich noch keine-ganz bestimmte Idee von dem 
Charakter und den Attributen des Kunstwerks &e- 
Wahrt , sondern auch einzelne Behauptungen ge¬ 
prüft und widerlegt, z. B. dass die Idee des Ver¬ 
fertigers der mediceischen und der knidischen Venus 
gewesen sey, die Göttin vor Paris, dem Richter, 
därzustelleH. 2. S. 37 — 4^- Ob die medicrische 
Venns den von den Schriftstellern angegebenen 
Merkmalen der knidischen Venus entspreche oder 
nicht, und in wie fern? wobey die Geschichte 
der mediceischen Venus und ihre Theile, Attribute 
und Charakter sehr genau nach allen darüber vor¬ 
handenen zuverlässigen Nachrichten angegeben wer¬ 
den, auch von der Unterschrift, die den Kleome- 
11-8 als Verfertiger nennt, nach Visconti, gehandelt 
ist. Nachdem nun die Uebereinstinnnung der me¬ 
diceischen Venus mit. den Merkmalen der knidi¬ 
schen bey Schriftstellern dargelegt worden, zeigt 
der Verfasser, dass die Münzen von Knidos eine 
andere Vorstellung der Venus gehen, als man in 
der mediceischen antrift, und diese also deswegen 
nicht ein Bild der erstem seyn könne. Dieas führt 
auf die dritte Frage S. 46—79 welche Beweiskraft 
haben die knidischen Münzen für die Behauptung, 
dass die daraut enthaltene Vorstellung einer Venus 
und die ihr ähnlichen Venussutuen Bilder der 

wahren Praxifeilschen Venus sind? Dabey ist aber 
eine allgemeinere (schon in dem Freymuthigen be¬ 
sonders abgedruckte) Abhandlung-(welche der Verf. 
nach dpn in den Gott. Anz. gemachten Erinnerungen 
vervollständiget hat) vorausgeschickt: in wie rem 
sind auf den Münzen des Alterthums gü tige Ab¬ 
bildungen ehemals berühmter und ausgezeichneter 
Kunstwerke enthalten? Die Fiage, die doch so 
wichtig wird, ist den meisten Antiquariern und 
Numismatikern ganz entgangen, oder von'einigen 
nur berührt worden. Da Niemand daran zwciivlu 
wird, dass die Alten in ihren Bezeichnungen über¬ 
all auf da6 Bedeutsame, Sprechende, ausgingen, so 
ist nur die Frage eigentlich: ob sie sich a.ü den 
Münzen streng an gewisse Vorbilder hielten (und 
wegen des engen Raums und der bCsondern Be¬ 
handlung des. Stempels halten konnten) oder nicht? 
Der Herr Verfasser bejahet die Fiage. Aul den 
Münzen der Städte wurden die besonder« Vorstel¬ 
lungen der Hauptgottheiten derselben abgebiPiet, 
wenigstens nach ihren auszei» h ne misten Charakte- 
-ren, in so fern es nur aut Münzen inögl ch War Die 
sogenannten Coneordienrnünzeii haben gewiss be¬ 
stimmte Tempelstatuen dargestellt. Was insbeson¬ 
dere die kindische Venus anlangt , so hält sich 
Herr L. an das, was Eckhel über die knidischen 
Münzen bemerkt bat, und wenn daraus die Möglich¬ 
keit", dass auf diesen Münzen die Praxitelische Venus 
abgSbildet se}% mit Recht gefolgert wird, so wird die 
Gewissheit dieser Meynung aus den noch vorhan¬ 
denen (wenigstens vier) alten Bildsäulen geschlos¬ 
sen, welche die Venus in derselben Stellung und 
Haltung darstellen, wie sie auf den knidischen 
Münzen vorkönüint; worüber einige treffende all¬ 
gemeine Bemerkungen gemacht werden. S. 76 if. 
Ein vierter Abschnitt S. Htj if. enthalt noch eine 
Beleuchtung der Schlussfolge des schon angeführ¬ 
ten Recensenten , wodurch noch Gelegenheit er¬ 
halten ist, einen und den andern Punct der Streit¬ 
frage genauer zu entwickeln und Einwendungen 
zu widerlegen, die gegen die Beweiskraft der kni¬ 
dischen Münzen und der ihnen ähnlichen Statuen 
aufgestellt worden sind. Sehr beherzigens werth 
ist, was über die Not h Wendigkeit der strengsten 
historischen Kritik in Betreff der alten Kunstwerke 
S. f. gesagt wird, mit Hinsicht auf die „sophi¬ 
stische und ästhetisirende Mode des Zeitalters, mit 
der sich eine läppische Mystik zu verschwistern 
sucht.“ Dass übrigens der Verfasser seine Vor¬ 
gänger in dieser Materie kannte und mit Prüfung 
benutzte, könnte schon sein Urthei) über Beyers 
Behauptung erweisen, wenn es nöthig wäre. Be¬ 
weise dafür anzuführen. 

(Der Beschluss folgt.) 



N E U E 

LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

56. Stück, den 10. .May igo 9. 

------^ 

RECHTS FFIS SEN SC HAFT. 

Xntroductio in ius JDigesiorum ordire naturali 

disposita et in usum praelecfionum edita per 

Jud. Thadd. Zauner, ICt. Consil. aulic. atque 

Antecessor. Salisburg. Pars I. , Salisburgi., apud 

Zaunrith. i3°5> VIII. und 223 S. 8- 
* Wf / 

Es gehört zu den gelehrten Sitten unsrer Tage, 

dass fast jeder akademische Lehrer seinem Unter¬ 
richte ein eignes Lehrbuch zürn Grunde iegen zu 
müssen glaubt. Soll die Wässensbhaff hierdurch 
wahrhaft gewannen, so - muss ein neues Lehrbuch 
theils in Ansehung des Plans, theils in Ansehung 
der Deutlichkeit und Schärfe der Begriffe, theils 
endlich in Ansehung der Vollständigkeit unverkenn¬ 
bare Vorzüge vor seinen Vorgängern an sich tragen. 
Dieses Ziel ist jedoch gerade bey einem Lehrbuche 
des römischen Rechts schwer zu erreichen, da 
diess schon 60 häufig und zum Theil trefflich be¬ 
arbeitet worden ist. Der Verfasser des vorliegen- 
gen Werks, dessen Anzeige durch Zufall verspati- 
get worden ist, las, der Vorrede zu Folge, die 
Pandekten nach Böhmers Compendio , fand aber 
die Ordnung der Materien, wie sie in Justinians 
Pandekten vorkommt, dem Zwecke nicht gemäss; 
daher entwarf er selbst einen Leitfaden , den er im 
Jahre 1304 unter dem Titel: Conspectus juris JDi- 
gestorum ordine naturali dispositus etc. zu Salz¬ 
burg herausgab. Diesen nebst dem BÖhmerschen 
Lehrbuche legte er bey seinen Vorlesungen zum 
Grunde; er fand jedoch auch diess zu unbequem, 
weil Böhmer- zu viel fremdes Recht eingemischt 
hat, und da ihm auch ein andres Lehrbuch für 
seine Vorlesungen nicht zweckmässig schien , so 
arbeitete er das gegenwärtige aus, webey er zwar 
andre Compendien benutzte , jedoch die Gründe 
und die Quellen selbst prüfte. So viel Recensent 
bey Vergleichung dieses Werks mit andern hat ent¬ 
decken können, so hat der Verfasser hauptsächlich 
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das Pandekten-Conopendium von Heineccins und 
Günthers Principia juris Rom. privati novissinii 
benutzt, ja öfters sind ganze Titel, wörtlich aus 
diesen beyden Schliffen aufgenommen worden, und 
wir möchten fast behaupten , dass der Verfasser 
ohne die Zahl der Lehrbücher zu vermehren, sei¬ 
nen Zweck erreicht haben würde, weryi er neben 
seinem 1304 edirten Leitfaden das Lehrbuch von 
Heineccius bey seinen Vorlesungen zum Grunde 
gelegt hätte. Was den Plan betrifft, so theilt der 
Vertasser sein Werk in Bücher, Abschnitte, Titel 
und Paragraphen. Den letztem sind kurze Anmer¬ 
kungen heygefügt, worin die Gesetzstellen und an¬ 
dre Schriften, jedoch diese nur sparsam, angeführt, 
bisweilen auch zweifelhafte Rechtsfragen kurz er¬ 
wähnt werden. Das erste Buch enthält allgemeine 
Rechtsgrundsätzc; das zvveyte das Personen - und 
das dritte das Sachenrecht; doch ist von letzterm 
in diesem ersten Theile nur der Anfang zu finden. 
Das erste Buch S. 1—51 begreift XII. Titel iii 
sich, unter andern die Titel de verborum si^ni^i- 
eatione und de diversis regulis juris antiqui, &wo¬ 
von aber nur die Rubriken angegeben sind. Da 
bisweilen mehrere Titel der Pandekten in einen zu- 
sana mengezogen worden sind, wo nemlich die Ver¬ 
bindung der Materien es nothwendig machte, so 
ist nicht wohl einzusehen, warum der Verfasser 
di0. Rechtsgeschichte in drey verschiedenen Titeln 
(Titel II. III. IV.) abgehandelt, und nicht viel¬ 
mehr diese in einen zusau^mengezogen und die 
Lehre vom jure non scripto und von Privilegien 
besonders vorgetragen hat. Demi dadurch, dass^dt-r 
Verfasser hier die alle Methode beybehalten hat, ist 
die Unbequemlichkeit entstanden, dass die Lehre 
von den Sammlungen des römischen Rechts ge¬ 
trennt, und die specics juris scripti in drey Titel 
zerlheilt sind. Im einzelnen haben wir bey den 
Titeln, woraus das erste Buch besteht, folgendes 
zu bemerken. Im Tit. I. de justitia et jure ent¬ 
wickelt der Verfasser die IR griffe von jurjspruden- 
tia, interpretatio, justitia, jus und lex; allein es 
scheint uns natürlicher zu seyu, zuerst von der 
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Bedeutung dertWorte jus, lex'und justitia zu han- 
dein, und dann die Begriffe von jitrisprjidentia und 
interpretatio zu erörtern, weil so, wie es liier 
gestellt ist, von der Interpretation eher als von 
dem Gegenstände derselben gehandelt wird. Häufig 
und fast grösstcntheils sind nicht nur in diesem 
Titel, sondern auch in allen folgenden die legalen 
Definitionen beybehalten, ohne andre beyzufügen. 
Da jedoch diese bekanntennaassen, besonders für 
den Anfänger, für welchen doch vorzüglich das 
Lehrbuch bestimmt ist, sehr dunkel sind, so wäre 
zu wünschen, dass der Verfasser eigne Definitionen 
aufgestellt, und in den Noten durch Allegiruiig der 
einsclilagenden Gesetzstellen auf die gesetzlichen 
Definitionen verwiesen hätte. . Im ß. 0. erwähnt 
der Verfasser bey der authentischen Auslegung auch 
des Nachfolgers in der Regierung, was unnöthig 
ist, da es nicht auf die Persönlichkeit des Gesetz¬ 
gebers, sondern auf seine Eigenschaft, als solcher, 
ankommt. Die doctrine.lle Auslegung kommt den 
Magistratspersonen nur als Rechtsgelehrten zu, da¬ 
her war es überflüssig, ihrer im 7. 0. besonders 
zu gedenken. Die Zweideutigkeit entsteht nicht 
bloss aus der mehrfachen Bedeutung eines Wortes, 
wie 0. g. gesagt wird, sondern auch häufig aus 
der Stellung der Worte. Zu um st and lieh wird 
0. 22. der eben so dunkeln als unfruchtbaren Ein- 
theilung in justitia commifiativa et distributiva 
erwähnt, und deutlicher würde der Begriff vom 
bürgerlichen Gesetz im 52. 0. geworden seyn, wenn 
der Verfasser, statt des Wortes iitdiff crentium sich 
zu bedienen, auf die Venmnflmässigkeit der Hand¬ 
lungen hingedeutet hätte. Uebngens vermissen wir 
am Schlüsse dieses Titels die hierher gehörigen 
Grundsätze von der Collision der Gesetze. Nach 
Tit. II. 0. 5- Not. a) ist der Verfasser geneigt, zu 
glauben, dass zwischen legis actio und actus legi¬ 
timus kein Unterschied Statt finde, doch können 
wir ihm hierin nicht beytreten. Im Tit. III. 0. 7. 
scheint unter lex regia ein wirkliches Gesetz ver¬ 
standen zu werden, da sie doch nach der richti¬ 
gem Meynung nur in der Üebertragung mehrerer 
wichtigen öffentlichen Aemter auf die Kaiser be¬ 
stand; auch streitet es ganz gegen den Begriff von 
Gewohnheitsrecht, wenn im 12. 0. behauptet wird, 
dass in monarchischen Staaten die Approbation des 
Regenten nur dann nnzuf.ehmcti sey , wenn er 
solche in einem Gesetze ausdrücklich erklärt habe; 
ja der Verfasser gibt in Ansehung solcher Gewohn¬ 
heiten, wodurch ein Gesetz abgeschabt wird, eine 
stillschweigende Einwilligung des Gesetzgebers zu. 
Worin sollte aber ein Unterschied zwischen der 
Abschaffung eines Gesetzes und der Einführung ei¬ 
nes neuen Rechts durch Gewohnheit liegen? Zu 
beschränkt wird der Begriff eines dinglichen PrK 
vilegii, wenn man es mit dem Verfasser im Tit. IV. 
0. öS. von Grundstücken versteht, da auch bey an¬ 
dern als gerade unbeweglichen Sachen dergleichen 
Privilegien denkbar sind; auch geht ein negatives 

884 

Privilegium, wie 0. 10. unter Beziehung auf l. 2. 
Cod. de jure domin. impetr. angenommen wird, 
durch einen einzigen actum contrarium nicht alle¬ 
mal verloren; denn in dem Falle, dessen das Ge¬ 
setz erwähnt , war durch die Zinszahlung eine 
Novation vorgegangen, wodurch der Pfandschnld- 
11er neue Rechte erworben hatte. Uebrigens fehlt 
unter den Arten, wie Privilegien erlöschen, die 
ausdrückliche Entsagung. Im zweyten 'I heile die¬ 
ses Titels folgt die Geschichte der Codieum und 
der Gesetzbücher Justin!ms; aber ganz übergangen 
sind die wichtigen Grundsätze von dem Range, 
welche diese letztem unter sicli behaupten. Uebri¬ 
gens bandelt der Verfasser in diesem Buche noch 
die Titel de juris et facti ignorantia, c/uod metus 
caussa gestum erit, de dolo malo, de doli mali et 
metus exeeplionc, de rebus^ dubiis und de regula 
Catoniaua ab, wobey wir, ohne mit dem Verf. 
über seinen Lehrplan rechten zu wollen, nur diess 
zu bemerken haben, dass die Behauptung" im 0. 4. 
Tit. VI., als ob propter metum uegotia bonae jidei 
nicht ipso jure nichtig waren, sondern durch die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rescindirt 
werden müssten, wenigstens in so weit, als von 
Abschliessung der Contracte seihst die Rede ist, 
der l. 1. Cod. de resciud. veud. in Verbindung mit 
l. 116. pr. tr. de regg. iur. entgegen läuft , wie 
Jena der Verfasser selbst im Tal. VII. 0! 6. beym 
dolo das Gegenlheil annimmt. Im zweyten Buche 
S. 51—002, welches den bey weitem grössten Theil 
des vorliegenden Werks ei«nimmt, behandelt der 
Verfasser das Personen - Becht nach vier Flauptab- 
schnitten, wovon der erste die allgemeinen Grund¬ 
sätze vom Statu, der zweyte die speciellen Grund¬ 
sätze vom Statu libertatis, der dritte vom Statu 
civitatis, und der vierte vom Statu familiae ent¬ 
hält. Den statum existimationis handelt der Verf. 
mit in dem ersten Abschnitte, mithin in dem allge¬ 
meinen Theile, ab, was jedoch um deswillen nicht 
ganz zweckmässig zu seyn scheint, weil er nicht 
mit jedem andern Statu, z. B. mit dem statu ser- 
vorum vereinbar ist. Er muss vielmehr als ein 
für sich bestehender Status behandelt werden, und 
daher hätte er einen eignen Abschnitt verdient. 
Der erste Abschnitt enthält die drey Titel de statu 
kominum, de capite minutis, und de bis, qui no- 
tantur infamia. Ganz vermisst haben wir in dem 
erstem die Grundsätze vorn statu integritatis; auch 
bleibt es-dunkel, wenn 0. 7. gesagt wird, dass, 
wenTi man bey Zwillingen den Erstgebornen nicht 
ausmitteln könne, humanior sententia angenommen 
werden müsse. Die hierbey angezogene /. 10. 0. x. 
Tr. de reb. ctub. enthält überdem nicht einmal ein 
so allgemeines Princip, wie der Verf. daraus ab¬ 
leitet, sondern cs wurde in dem gegebenen Falte 
bloss zu Begünstigung der Freyheit angenommen, 
dass das Kind weiblichen Geschlechts, welches die 
Freyheit erhalten sollte, zuerst geboren sey. Dress 
kann aber keinesweges auf andre Fälle ausgedehnt 
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werden» Sendern liier muss am Ende das Loos ent¬ 
scheiden. Im zweyten Titel 0. wird die fehler¬ 
hafte gesetzliche Definition von Capitis deminutio 
beybehalten; amh ist es nicht ganz richtig, dass 
nur maxitna und media mit dem Verlust eines Status 
verbunden sey, da dasselbe auch bey der minima 
der Fall ist, und hier nur ein andrer an dessen 
Stelle tritt. Im dritten Titel fehlen die Grundsätze 
von der Wiederaufhebung des ehrlosen Zustandes. 
Der zyyeyte Abschnitt enthält sämtliche auf die 
Lehre vom statu libertatis ßich beziehende Titel 
der Pandekten, wovon die Rubriken angegeben, 
und welche in einen zusammengezogen sind. Im 
4. 0. bleibt unbemerkt, dass lex Aclia Sentia in 
Ansehung der testamentarischen Freylassungen von 
Justinian ganz abgeschaft worden ist; auch ist im 
10. 0. der Verbindlichkeit des liberli, dem dürftigen 
Patron die nöthigen Alimente zu reichen, nicht er¬ 
wähnt, und cl urteil die lex Petrouia, die im 15- Ö* 
angeführt wird, wurde das Recht über Leben und 
Tod der Sclaven nur in Ansehung der Stiergetechte 
aufgehoben; erst Hadrian untersagte die Tödtung 
der Sclaven ganz. Der dritte Abschnitt begreift 
sämtliche Titel der Pandekten in sich, welche den 
Station civitatis betreffen, denen noch die T ite 1 
de captivis etc. de re militari, de veterauis und 
de coliegiis et corporibus beygefügt sind. Wir über¬ 
gehen solche, da sic grössten Theils fast wörtlich 
aus Ileiueccius entlehnt sind. Der vierte Abschnitt 
vom Statu famiiiae zerfällt in zwey Unterabthei¬ 
lungen, wovon die erste die Lehre von der väter¬ 
lichen Gewalt, die zvveyte die Lehre von Vormund* 
schäften zum Gegenstände hat. > Die erstere enthält 
neunzehn Titel, und zwar von der väterlichen Ge¬ 
walt , von der Berechnung der, Verwandtschafts¬ 
grade, sämtliche Titel vom Eherechte, von der 
Alimentation , von der Legitimation der Kinder, 
von der Adoption, und von der Aufhebung der vä¬ 
terlichen Gewalt. Unter diesen wird Tit. X. von 
Eli „Scheidungen sehr kurz augebandelt, weil der 
Verf. im 0. \. nach katholischen Grundsätzen alle 
Trennung des Ehebandes verwirft. -■Ueberhaupt 
weicht er im Eherechte von seinem Plane, reines 
römisches Recht vorzutragen, in so weit ab, als 
er hier auch kanonisches Recht aufnimmt, was al¬ 
lerdings dem Zwecke der Vorlesungen, der auf das 
Praktische mit berechnet werden muss, gemäss ist. 
Im Einzelnen bemerken wir, dass im Tit. 1. 0. 6’. 
die ßrautkinder mit gleichem Rechte, als die ex 
viatrimonio putativo erzeugten Kinder, halten er¬ 
wähnt werden können, zumal da der Verf. weiter 
unten Tit. XVIII. 0. Q. der Legitimation durch Spon- 
salien gedenkt. Im Tit. II. 0. 3. können wir dem 
Verf. nicht beytreten, wenn er annimmt, dass' ein 
dritter zur Herausgabe der Kinder nicht verpflichtet 
sey, wenn sie 6ich bey ihm freywillig auihalten. 
Denn schon Leyser in illed. Spec, XVII. med. I. 
hat gezeigt, dass nach l. 5. -r. de lib. exhib. die 
Klage gegen den Dritten nur darum wegfalle, weil 
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er das Kind nicht vorenthält. Rcyni Tif. III. sind 
Günther 0. 110. 11c. 114. 11G. und Böhmer Prim 
cip. jui. cau, 0. 3fff • und beym lit. I\. Ileiueccius 
benutzt Wenn der Verf. im Tit. V. de rit. nupt. 
0. 2. mit Crcmani behauptet, dass die Frau, wenn 
die Ehe per conventionem in mannm mariti ge¬ 
schlossen war, diesem nicht als fdiafamilias, son¬ 
dern jure communionis et. societatis succedirt habe, 
so stehen die Stellen beym Gellius, Ulpian, Ga jus 
und Dion. v. Halicarnass, wo diese Succession auf 
die Eigenschaft als hercs sua ausdrücklich gesetzt 
wird, entgegen; und am Ende ist cs ein blosser 

Oltstreit , da nach l. 11. tt. de hber. et postum. 
die Succession aller heredum suorum als eine Fort¬ 
setzung des dominii angesehen wird. Im Tit. VI. 
0. 6. nimmt der Verf. an, dass leibliche Geschwi¬ 
ster ingleichen consanguinei in subsidium verbun¬ 
den wären, einander auszustatten. Allein die an¬ 
geführte l. 12. 0. 3. Tr. de adm. et per. tut. verbietet 
nur dem Vormunde, die soror uterina seines Pfleg- 
befohlnen auszustatten; daraus folgt jedoch nicht, 
dass in andern Fällen Geschwister eine Verbind¬ 
lichkeit dazu auf sich haben. Dass nach 0. 10. ein 
von einem Fremden geleistetes unbestimmtes Ver- 
sprechen einer Aussteuer nichts wirke, liegt in l. 3. 
Cod. de dot, prom. nicht, und wenn des Verfs. 
Meynung richtig vväre, so würde es in 1. 6g. 0. 4] 
Tr. de jur. dot. eine ganz unnütze Erörterung der 
Frage seyn, was ein in dieser Maasse vom Vater 
geleistetes Versprechen wirke , da dieser ohnedem 
schon nach den Gesetzen zur Ausstattung verbun¬ 
den war. nichtiger ist es daher, ein solches Ver¬ 
sprechen auch in Ansehung eines Fremden für'ver¬ 
bindlich zu halten, und die Bestimmung der Quan¬ 
tität richterlichen Ermessen zu überlassen. Üebri- 
gens würden wir die weibliche Aussteuer mit Pu- 
Jcndorf unter die Dotalgütcr rechnen, obschon der 
Verfasser im 0. 1,5. solche unter die Parapherna 
zä.ilt. .Sch w eil ich kann man dem Verfasser im 
lit. VIII. 0. 2. darin beystimmen, dass die Ver- 
äusserung des fundi dotalis nichts gelte , wenn 
auch die Frau darein gewilliget und den Consens 
nach zwey Jahren wiederholt habe. Denn da in 
j\ov. Gi. Cap. 1. 0. 1. die Einschränkung gemacht 
wird, wenn die Frau aus den Gütern des Mannes 
ihre Entschädigung erhalten kann , so passt der 
Grund des Cap. Q. Nov. 134. nicht auf diesen 
ohnedem von dem in der letztem Stelle erwähnten 
ganz verschiedenen Fall. Im Tit. XIV. 0. 15. wird 
angenommen, dass auch Geschwister in subsidium 
einander Alimente zu reichen verbunden Avären • 
allein da kein Gesetz diese Pflicht zu einer voll¬ 
kommenen ausdrücklich erhebt, und die Stellen, 
woraus diess gefolgert werden will , nur vom 
facto, nicht vom jure handeln, so behauptet die 
von Popp verfheiriigte entgegengesetzte Meynun^ 
noch immer den Vorzug. Im Tit. XVIII. de com 
cubinis handelt der Verfasser auch die Lehre von 
der Legitimation der Kinder mit ab; offenbar geht 
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er aber zu weit, wenn er im 11. 0. annimmt, 
dass auch heut zu Tage die legitimatio plena durch 
landesherrliches Rescript nicht erfolgen dürfe, 
wenn legitime Kinder vorhanden wären, da viel¬ 
mehr diese kein Recht zu widersprechen haben, 
sobald ihr Pflichttheil ungekränkt bleibt. ln der 
Lehre von der Adoption, wovon Tit. XIX. gehan¬ 
delt wird, vermissen wir beym $-2. und 4. die 
Rücksicht auf den F)all, wo jemand an Enkels 
Statt angenommen wird, der doch im $. 1. ange¬ 
deutet ist; auch ist die Definition von der Adoption 
überhaupt unrichtig, weil ßie nicht auf den Fall 
passt, wo ein leiblicher, aber emaneipirter Sohn 
oder Enkel wieder Kindesrechte erlangen soll. Bey 
der zweyten Unterabtheilung des vierten Hauptab¬ 
schnitts, welche in zwey un-d zwanzig Titeln vor¬ 
getragen wird, bemerken wir nur, dass der Verf. 
nach Tit. III. (j. 2. und Tit. XII. 1. auch nach 
heutigem Rechte einen Unterschied zwischen Tu- 
tela und Cura anuimmt, und die vorher'"geführte 
Vormundschaft unter die Ursachen rechnet, wes¬ 
halb der gewesene Vormund di« Uebernahme der 
Cura ablebnen könne;, bekanntlich sind jedoch die 
Stimmen der Rechtslehrer hierüber sehr getheilt. 
Im dritten Buche S. 202—£2& kommt der Verfasser 
auf das Sachenrecht, und bandelt im ersten Ab¬ 
schnitt, welcher aus fünfzehn Titeln besteht, die 
allgemeinen Grundsätze ab. Diese Titel sind de 
divisione rerum et qualitate, de usiiris et fructi¬ 
bus die Titel von den Interdicten, welche auf 
die locos sacros et publicos, auf die öffentlichen 
Strassen, Flüsse und Ufer sich beziehen, die Titel 
de jure ßsci, de administratione rerum• ad civita- 
tes pertinentium und de operibus publicis. Der 
erste Titel ist fast ganz, nur mit Ausnahme we¬ 
niger Zusätze, aus Günther ($. 153—*76) UIJd 
der dritte bis fünfzehnte aus Heineccius genommen, 
von welchem letztem bloss im i it. VII. in so weit 
abgewiehen wird, als mit Pothier die Sorge für 
die öffentlichen Strassen in der Stadt dem Amte der 
Aedilen zugeschrieben wird, ohne dass jemanden 
ein Interdict deswegen zustand. — Aus dieser 
speciellen Anzeige werden unsre Leser selbst ab- 
tiehmen, dass, so brauchbar auch dieses Lehrbuch 
für die Zuhörer des Verfassers immer seyn mag, 
dennoch die Rechtswissenschaft selbst dadurch we¬ 

nig gewonnen habe.. 

KIKC IlENG ESC III CH TB. 

Geschichte der Schicksale der evangelischen Lehre 

■ in und durch Baiein , bewirkt in der ersten 

Hälfte des sechßzehnten Jahrhunderts, oder Kir¬ 

chen - und Staatsgeschichte von Baiem von dem 

Ausbruche der Kirchenrefprmation bis zu Wil¬ 

helms IV. Tode, aus den Urquellen bearbeitet; 

888 

vorr Vitus Anton TV int er, köiiigl. baier. und 

erzbisch, regensburg. geistlichem Rath, des aufgelösten 

Hochstifts zu Eichstädt Domherrn , Professor auf der 

Ludw. Maximil. Universität zu I.andshut und Stade¬ 

pfarrer bey St. Jodoch allda. Erster Band. München, 

bey Lindauer. 1Q0g. XXVIII. u. 524 S. gr. 3. 

Der vielleicht nicht Allen verständliche Titel 
dieses lesenswerthen Werks, der durch das unrich¬ 
tig , nach dem Worte Baiern, gesetzte Comma 
noch dunkler wird, ist von dem Hrn, Verfasser 
in der Vorrede so aufgeklärt. Der Hauptzweck ist 
die Pflanzung, das Wachsthum und die Entwur¬ 
zelung der evangelischen Lehre in Baiern in der 
ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts darzu¬ 
stellen; dabey werden aber auch die Bemühungen 
der Herzoge von Baiern, nicht nur in ihrem Vater¬ 
land© diese Lehre zu unterdrücken, sondern die 
Reformation auch im übrigen Deutschlande zu läh¬ 
men, aufgeführt (dann wäre also in den Worten 
durch Baiern dieser Name nicht sowohl, wie vor¬ 
her, vom Lande , sondern von den Regenten ge¬ 
braucht worden); und weil der Staat damals in 
der That im Dienste der Kirche stand und da« 
wurde, was diese aus ihm machte, so wird auch 
das fortdauernde Einwirken des Staats auf die re¬ 
ligiösen Gährungen und das vielseilige Zurückwir- 
ken der letzten! auf erstem dargestellt werden 
(daher: Kirchen - und Staatsgeschichte von B,), 
oder, es wird zugleich (nach der Aeusserung des 
Verfassers selbst,) gezeigt werden, wie Baierns Re¬ 
ge nten dahin arbeiteten, Luthers Lehre und An- 
hä uger zu vertilgen, wie aber dadurch die Kräfte 
des Landes aufgezehrt, die Gassen erschöpft, Hand¬ 
lung gelähmt, Geistesfreyheit gefesselt wurde, wie 
jedoch auch aus den liebeln manches Gute hervor¬ 
gerufen wurde. Der Herr Verfasser hat dazu auch 
die gedruckten Quellen benutzt, aber vornernlich 
aus gleichzeitigen Documenten, von denen einige 
auch ganz abgedrnchi sind, manches entlehnt. Die 
vorzüglichsten, gewährte ihm das königlich baieri- 
gehe Landesarchiv, in welches die aus den aufge¬ 
hobenen Domstiftern nach München gebrachten Ac¬ 
ten gekommen sind ; aber auch das Archiv der 
königlichen Haupt - und Residenzstadt München 
(dessen Vorsteher Herr Suttner auch durch histori¬ 
sche Schriften bekannt ist), d3S Archiv des Bis- 
thums Eichstädt, das der Universität Ingolstadt^ (nun 
zu Landshut), aus welchem d»-r Verfasser insbe¬ 
sondere ein erhebliches Document übe? die Form 

benhejt das Document, woraus sie genommen ist, 
und den Ort, wo es sich .befindet,, angezeigt, und 
dadurch seiner- Erzählung, die sich, durch Un' e- 
faiwenbe’t und richtig-n Blick auszeichnet, auch 
Glaubwürdigkeit, so wie durch Unpartneylicbkeit 
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seiner Beurtheilung Zutrauen der Leser verschaff. 
Höchst selten und kaum merklich wird man daran 
erinnert, dass der Verfasser die Geschichte einer 
Confession schreibt, zu der er nicht gehört; öfte¬ 
rer wird der Vortrag und Ausdruck an sein Vater¬ 
land erinnern. Der Verfasser, der den Werth und 
die Schwierigkeit dieses Theils der Geschichte, 
die Vorarbeiten und Lücken , die Vortheile der 
Zeit - und der Saehordnung kannte, beschloss bey- 
de Arten der Ordnung in seinem Werke zu ver¬ 
binden, und in dem ersten Theile die Geschichte 
nach der Zeitfolgc, im zweyten nach der Sachenfolge 
zu erzählen. Der erste Theil zerfällt wieder in drey 
Perioden, aber mehrere Abschnitte, ist inzwischen 
in diesem Bande noch nicht vollendet. Die erste 
Periode geht vom Antang der lutherischen Kirchen- 
reformation bis zum ersten baieriseben Religions- 
rnandat gegen Luther 1522, in welchem Zeitraum 
Baicrns Regenten Luthers Schriften lesen und prü¬ 
fen wollten, die päpstliche Bannbulle gegen Luther 
zu entkräften suchten , und Schonung desselben, 
seiner Lehre und Anhänger empfahlen. Der Verf. 
schildert zuvörderst den politischen, literarischen, 
und kirchlich - religiösen Zustand Baierns vor und 
im Anlange der Reformation, und vergleicht damit 
die Lage Sachsens in Hinsicht auf Religion, Ge¬ 
lehrsamkeit und Politik, sehr treffend und lehr¬ 
reich, im ersten Abschnitt. Was aber im zweyten 
Abschnitt ( S. 2y— 78) zu Anfang über die nächste 
Veranlassung der Kirchenreformalion überhaupt ge¬ 
sagt wird, konnte überflüssig scheinen, wenn es 
nicht als Vorbereitung zur Darstellung des Ablass¬ 
handels in Baiern diente , und mit Johann Ecks 
von Ingolstadt bekannten Unternehmungen stünde. 
Doch , glaunen wir , _ konnte manches sehr Be¬ 
kannte vvolil kürzer gefasst werden. Gegen die 
Verkündigung der päpstlichen Bannbulle, die Eck 
von Rom zurück brachte , sträubte sich selbst 
Baiern. Nicht nur die Universität Ingolstadt, son¬ 
dern auch mehrere baierische Bischöfe, besonders 
Bischof Philipp von Freysingen, machten Hinder¬ 
nisse, und eben so die Herzoge von Baiern, die 
sich in diesem kritischen Zeitpuncte sehr klug be¬ 
nahmen. Die beyden Lehrsätze, dass der Glaube 
allein, ohne Werke, selig mache, und, dass der 
ffiye Wille dein Menschen ganz fehle (die wohl 
auch zu sehr misverstauden wurden und misyer- 
standeu werden konnten, wenn man sie nicht im¬ 
mer in Beziehung auf die damals gepriesenen gu¬ 
ten Werke und die damalige Vertkeidigung des 
fieyen Willens dachte) , hatten Einfluss auf die 
Aemierung des Systems am Münchner Hofe (wozu 
aber auch politische Verhältnisse, seit Erlassung 
des Wormser Ediets, mitwirkten.) Die zweyte 
Periode (dritter Abschnitt) fängt vom Aschermitt¬ 
woch 1522 an und endigt mit dem Jahr 1534, das 
Zeitalter der Unterdrückung der lutherischen Lehre 
und der -grausamen Hinrichtung und Verfolgung 
•einer Anhänger. Zur Erlassung de® ersten Reii- 

gionsedict9 gegen Luthers Lehre (Aschermittwoch 
152s) hat, wie der Hr. Verf. actenmässig zeigt, 
die Universität Ingolstadt viel Anlass gegeben. Der 
erste, den man der Uebertretung dieses Ediets be¬ 
schuldigte, war der Franciscaner Guardian zu In¬ 
golstadt; doch scheint nichts weiter darauf erfolgt 
zu seyn. Wölfgang Russ, Gesellpriester zu Alten¬ 
öttingen , wurde auch verdächtig, entfloh aber. 
Eine Synode zu Mühldorf suchte zugleich der Sit- 
tenlosigkeit und der Ausbreitung der lutherischen 
Lehre Einhalt zu thun. Doch grif der Geist der 
Neuerung um sich. Ein \Veberge3ell, der Luthers 
Schriften in Ingolstadt vorlas, wurde aus der Stadt 
und dem Lande , und ein Magister Daxer aus 
der bischöflich Eichstädtischen Diöcese verwiesen. 
Arsatius Seehofer sucht durch seine Briefe von 
Wittenberg aus, und durch seine Collegien in In¬ 
golstadt der Lehre Luthers mehr Anhänger zu ver¬ 
schaffen. Ihm wird der Process gemacht i523» 
worüber hier neue Nachrichten gegeben sind, er 
widerruft und entflieht aus dem Lande. Er ist 
keinesweges durch (ausdrückliche) Androhung des 
Scheiterhaulens zum Widerruf gezwungen worden. 
Ein paar Buchbinder zu Ingolstadt werden einge¬ 
zogen, aber bald entlassen, zwey Buchbinderge¬ 
sellen aus Baiern verwiesen. Merkwürdiger ist die 
Sache derArgula, Baronesse von Grumbach, gebor- 
ner Freyin von Stauffen , die nicht nur Luthers 
Lehre und Seehofern in Schutz nahm, sondern so¬ 
gar die hohe Schule zu Ingolstadt zur Disputation 
aufforderte , und endlich aus Baiern verbannt 
wurde. Ueber ihre Briefe urtheilt Herr W. mit 
männlichem Ernste. Hadrians VI. Bulle zur Bestra¬ 
fung der ketzerischen Geistlichen in Baiern 1,523 
veranlasste einen Streit zwischen dem Herzog Wil¬ 
helm und seinem Bruder Ernst, Bischof von Passau. 
Ein paar andere päpstliche Bullen verliehen den 
Herzogen von Baiern, die eine, das Recht einen 
lJrofessor zu einem Kanonikate in jedem Baieriseben 
Domstiite zu präsentiren (der Verf. ist der letzte 
Besitzer einer solchen lJräbende, da die Domstifter 
aulgehoben sind), die andere, den fünften Theil 
aller geistlichen Einkünfte zum Krieg gegen die 
Türken und die Feinde der Religion. Im July 1523 
wurde ein Bäcker in München wegen seiner An¬ 
hänglichkeit an Luthers Lehre enthauptet ; diess 
war das erste Blut, das in Baiern deswegen floss. 
Der Professor der Rechte zu Ingolstadt , Franz 
Burkhard, verfolgte die Bekenner der neuen Lehre 
mit vieler Strenge. Die Seehoferiscbe Sache kam 
1524 wieder zur Sprache, und es wurden über 
Seehofers Artikel Disputationen angestellt, ln dem¬ 
selben Jahr 1524 wurde zu Regensburg am 6. July 
ein Bündniss einiger geistlichen und weltlichen 
Reichsstände geschlossen , von welchem der ein¬ 
sichtsvolle Verfasser urtheilt, dass es der erste Bund 
gewesen sey, welcher die Pieichsstände in rel igiö- 
ser Hinsicht trennte, und iiir die (nachher so ge¬ 

nannten) Protestanten Aufforderung wurde , sich 
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enger an einander anzuschliiessert. Nicht weniger 

freymüthig spricht der Verfasser über den Unwerth 

der vom' päpstlichen Legaten Campeggi zu Regeüs- 

buvg bekannt gemachten siebenzehn Artikel zur 

Umbildung des Klerus. Auch noch andere Refor- 

jnationsversuclie im Jahr. 1524 und die Reisen des 

zur Unterdrückung aller Neuerungen thätigen Job. 

Eck werden bemerkt. Ein zvveyles baierisches Re- 

ligionsedict gegen die Lutheraner vorn Sonnt, nacli 

Michaelis 1524 wird seinem Inhalte nach erläu¬ 

tert, und ist in dem diplomatischen Codex No. 5. 

S. 315 ff. ganz mitgetheilt. Nach einem Ueberblick 

der , nicht verstellten , Folgen dieser Religions- 

edicte, ist die Geschichte der Processe gegen die 

der Neuerung beschuldigten Mag. Hob von Ochs- 

furt, Karl Spruner von Wiirzburg, Jörg Rogl und 

seine Frau (welche Leuchten berg abtreten müssen, 

aber wieder erhalten), der Disputation des Prof. 

Burkhard mit Tichtel von Tutzing zu Pfaffenhofen 

und der Schicksale des letztem 1,525, so wie der 

Prediger von Landsperg, Wasserburg und Oettin- 

gen, die, ihrer Aernter entsetzt, ins Elend wandern 

müssen, des Chorberrn Wolfgang Wursinger zu Frey¬ 

eingen, der seines Kartönikäts entsetzt wird, erzählt. 

Die religiösen Unruhen, die 1525 in mehrern baie¬ 
rischen Bisthiimern entstanden, werden durch die 

baier. Herzoge mit den Waffen gedämpft ; Salz¬ 

bur0' aber wurde von den Bauern und Bergleuten 

eingenommen. Da in den Bundesartikeln der auf¬ 

rührerischen Bauern das Wort Stationärer vor¬ 

kommt, und diess so oft ist mißverstanden wor¬ 

den, so erklärt es Hr. W., echten Urkunden zu- 

fol°e, von den Abksfehändlcrn. Dass die religiöse 

Umstimmung, durch Luthein bewirkt, auf solche 

Tumulte Eiüfluss gehabt habe , kann man dem 

Hrn. Verfasser um so unbedenklicher zugestelien, 

da er selbst erinnert , dass mehrere Artikel der 

Bauern das unverkennbare Gepräge des damaligen 

bedauernswürdigen Zustandes der Kirche tragen. 

Das Schloss zu Salzburg wurde durch Herzog Lud¬ 

wig von Baiern befreyet; ein Münchner Hoftrom- 

■peter , Gugler, wegen seines Enthusiasmus für 

die^ neue Lehre, verbannt. Im Jahr 1526 kam 

eine der merkwürdigsten Bullen, die Bulle Cle¬ 

mens VII. in Hinsicht auf tlie Bestrafungen ketzeri¬ 

scher Geistlichen, nach Baiern. Wolfgang Haken- 

schmit, Pfarrer zu Silenbach, verlor seine Pfarre, 

weil er gegen die Wallfahrten predigte. Ein Ge¬ 

sellpriester zu Straubing, Michael, erhielt vom 

Herzog Wilhelm Gnade. Noch andere solche klei¬ 

nere Vorfälle übergehen wir, um die wichtigem 

gU bemerken. Denn vom Jahr 1527 an wurden 

auch Scheiterhaufen errichtet. Leonhard Iiäser’s 

fdiess ist die diplomatische Schreibart seines Na¬ 

mens), Pfarrvicars zu Weitzenkirchen, Verbrennung 

am 16. August 1527, die Leiden des Vaters der 
baierischen Geschichte, Aventin’s , der, wie der 

Verfasser wahrscheinlich macht, auf Herzog Wil¬ 

helms Befehl verhaftet wurde, werden, unter an¬ 

dern , umständlicher und mit Urtheil dargestellt. 

Man wird dem Verfasser gern zugeben, dass Käser 

noch nicht die reinsten und heilsten Religionsbe¬ 

griffe gehabt habe, zugehen, dass es damals allge¬ 

meine Meynung, selbst bey den Protestanten, war, 

Ketzer müssten hingerichtet werden, und doch 

noch etwas strenger über Käsers Verdammung ur- 

theilen, als er gethan hat. Die Geschichte der Ver¬ 

handlungen zu Augsburg 1530 wird nicht unbe- 

rührf gelassen, aber sie durfte hier auch nur be¬ 

rührt werden. Eine Folge davon war, ausser dem 

baierischen Kreistage, zu Regensburg , das dritte 

bayerische Religionsedict , Freylags nach Himmel¬ 

fahrt Christi i53l» Zwischen den Herzogen von 

Baiern und dern Bischof von Freysingen, Philipp, 

waren weilaüssehende Streitigkeiten entstanden, 

während dass die Ketzergerichte mit unerbittlicher 

Strenge fortdauerten. Hr. W. beschreibt aus den 

Acten vornemlich die Art des über drey Priester zu 

Wasserburg gehaltenen Ketzergerichts, mit welchem 

sich diese Periode schliesst-, an deren Ende er nach 

einem dem Geiste des jetzigen Zeitalters gemässen 

Uriheile über die religiösen Mordscenen erinnert, 

dass es mehr Fehler des Zeitalters, als der Fürsten, 

war, dass sie so streng handelten, dass die Neuerer 

oft selbst Urheber ihrer Leiden waren, indem sie 

ihre Ueberzeuguügen andern mittheilten, oft auf¬ 

drangen, und Proselyten zu machen suchten, und 

dass den religiösen Gährungen fast immer politische 

(durch wessen Schuld?) folgten, die der bürger¬ 

lichen wie der religiösen Ordnung den Umsturz 

drohten. Die dritte lJeriode (1534— 1550) wird 

zeigen, wie die Herzoge von Baiern. nach Unter¬ 

drückung der lutherischen Lehre in ihrem Lande, 

auch auswärts sie zu unterdrücken bemüht waren, 

und wir hoffen, dass auch da, wie in den behan¬ 

delten Perioden, der Hr. Verf. manche neue Nach¬ 

richten mitiheilen wird. Etwas früher bat er ein 

anderes, die Kirchengesrhichte damaliger Zeit auf' 

klärendes Werkelten herausgegeben : 

Geschichte der haierischen Wiedertäufer im sechs- 

zehndenJahrh rnitert. Von Vitus Anton TV int er, 

Siadtpfairer bey St. Jodocli und Professor zu Landshut. 

München , bey Lindauer. iRüq. g. XVI. und 

lgff Seiten. ( 12 gr.) 

Auch liier bemerkt der Verfasser im Einganse 

die enge Verbindung der politischen und religiö¬ 

sen Begebenheiten in Baiern, in dem Zeitalter der 

Reformation, und aus des Herzogs Wilhelms IV. 

handschriftlicher Instruction 154.9 zeigt er , dass 

dieser Herzog acht und zwanzig Jahre lang viele 

Truppen hielt, um immer gegen die Protestanten 

gerüstet zu seyn, dass die Festung Ingolstadt der 

Kirchenreformation ihr Dasevn zu verdanken hat, 

und dass am Ende seiner Regierung alle Sta afscas- 

sen geleert waren wegen der Kosten, die sein Ke- 
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ligionseifcr verursachte. Der Verfasser hat diesel¬ 
ben Quellen, wie bey dem später verfertigten Werke, 
benutzt, und auch liier ans ihnen manches Neue 
bekannt gemacht , ohne jedoch alle Lücken, die 
sich noch in der Geschichte der ' Wiedertäufer in 
Baiern befinden, ausfüllen zu können. Er erinnert 
selbst, dass ihm vielleicht noch manches Documen’t 
in den Archiven, zu denen er Zutritt hatte, ent¬ 
gangen seyn könne, und dass vielleicht andere Ar¬ 
chive auch noch einige Ausbeute gewähren können. 
Sein Buch zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Ge¬ 
schichte der Wiedertäufer in Baiern unter Wil¬ 
helm IV. wo eie durch Strafgesetze so verfolgt,' so 
auf sie Jagd gemacht wurde, dass mehrere eilten 
sich zu entternen, S. 1 — 54* -• Schicksale dieser 
baierischen Wiedertäufer ausserhalb Baierns in dem¬ 
selben Zeitraum (unter denen auch D. Balth. Hueb- 
meier sich befindet, von dessen Schicksalen aus 
handschriftlichen Aufsätzen S. 65 ff. Nachrichten er- 
theilt sind), S. 54—'81* 5- Geschichte der Wieder¬ 
täufer in Baiern unter Albrecht V. und der durch 
sie verursachten Gähnmgen , S. — 1 20 ein nur 
fragmentarischer Abschnitt, ihrer Erscheinung und 
ihren Unternehmungen gleich. 4. Geschichte der 
baierischen Wiedertäufer unter Wilhelm V. , wo 
sie von Mähren aus in Baiern eindrangen, S. 121 
—146. Im letzten Abschnitt werden die Ursachen 
der den Wiedertäufern zubereiteten Leiden angege¬ 
ben, die Baierischen Herzoge gerechtfertigt und ge¬ 
gen Kant behauptet, dass man nicht alle Ketzer- 
richter der Gewissenlosigkeit beschuldigen könne. 
Von S. 165 an folgt das interessante Documcnten- 
bucli. 

ERB A U UN G S - SCHRIFTEN. 

Morgen - und Abendojjfer in Gesängen, von Johann 

Heinrich PVHhehn TVitschcl, Pfarrer zu Igensdoif. 

Vierte verbesserte Ausgabe.' Sulzbacb, bey Seidel. 

1309. 8- XVI. u. 216 S. (1 Thlr.) 

Der entschiedene Werth dieses vortrefflichen 

Andachtsbuches ist auch in diesen Blättern bereits 

mehrmals anerkannt worden. Im 25. St. des Jahrg. 

1303, so wie im 64- St. des J. 1807. wurde der rei¬ 

nen Ansicht moralischer und religiöser Gegenstände, 

der zweckmässigen Auswahl des Rührenden und Er¬ 

bauenden sowohl als der sinn- und bilderreichen 

Darstellung in gefällig leichten und dennoch feyerli- 

chen Reiniversen gebührend das Wort geredet. In 

beyden Anzeigen konnte jedoch auch so manche Ver¬ 

nachlässigung der niedern und hohem Correctheit 

nicht ungeriigt bleiben. Nachdem nun Ree. jenem 

allgemeineren Beyfalle seiue freudige Zustimmung 

und dem liebenswürdigen Verfasser dieser poeti¬ 

schen Betrachtungen und Gebete seinen herzlichen 

Dank für erhebenden und beruhigenden Genuss mit 

Ö94 

Tausenden gesagt hat, die sein Opfer kennen und 

schätzen, kann er den Wunsch: dass man in dieser 

2ten Ausgabe nicht mehr durch grammatische mul 

ästhetische oder logische Incorrectheiten in andächti¬ 

gem Beschauen und höherem Nachdenken gestört 

werden möchte ! — nicht unaufgesprbeben und un- 

belegt lassen. Ehe wir aber zu kleinen Belegen die¬ 

ses Wunsches kommen können, muss eines nicht 

unbedeutenden Zuwachses gedacht werden, welchen 

die. gegenwärtige Auflage gewonnen hat. Er besteht 
in vier / Jetiergesängen, (S. 195'— ~<'40 * Von und 
nach Ungewittern bey Tag’ und bey Nacht. In die-, 

sen, der Naturmit besonderer Vorliebe nachgetnlfe- 

ten Betrachtungen hat ’sicji '<üerr''F(ä\g¥p&rfftfcrWund 

rege Beobachtüngegeist des ‘afehlufi^swü'fdthl -rfeäu- 

gers wieder so schön ausgesprochen, da^s wir uu- 

sern Lesern wohl kleine Proben nicht vorcnthalteu 

dürfen, . . • - 
f f ? i i. \ \ 1 \ k f: ^2M r « • j ;'/ l 

„ Der Staub fahrt auf. Der Wind durchsaurst die 
Bü . t > <// ’**■»; • 4 ; ■■ r ; -T 

aume, 

Die Sonne flieht. Die Wetterwolke nabt. • 

Der FrenjdUpg eilt! .Der Landmarin geht mit Sorgen' 

Der Heyriiath zu auf seinem' stillen Pfad. 

Wie schauerlich dringt das Gemurmel näher. 

Das dumpf von fernen Bergen wi(e)aei hallt; 

Wie Kriegsgetümmel, wenn in Nacht und Dunkel 

Der Feind mit wildem Heer vorüber wallt u. s. f. 

r 

S. 196 würde Ifec. dem Wahne keinen „Donner- 

keil“; gönnen, und, wegen Hiatus und Metrum, statt 

„Und jeder denke an den Sterbetag“ 

lieber setzen: 

Und jeder denk’ an seinen Sterbetag. 

Hören wir dann den ehrwürdigen Pfarrer „nach dem 
JVetter“ S. 199, 

Sturm und Wetter sind dabin gezogen. 

Freundlich naht der Sonne goldner Schein. 

Lieber- V?tter, du Last uns gerettet. 

Guter, guter Vater, wir sind Dein. 

Matt erlischt des Blitzes Schwefelflarmtie, 

Sanfte Kühlung wehet durch die Flur 

Und das Ilerz, von neuer Freude trunken, 

Wallt zum grossen Vater der Natur. 

Mild verhallen seine Donnerschläge, 

Lieblich fusterts in der reinen Luft; 

Freude quillt von allen Himmeln(/) nieder. 

Wenn die Gottheit uns zur Freude ruf/t. 

Welch ein Schimmer! Welche Jubeltöne! 

Koch in Lüften wehet dein Panier, 

Süsses Leben, Namenlose Schönheit! 

Was da lebet, lebt und webt in dir —-- 

Gnadenreicher! u, f. f. 
* j • , 

Wie sollten wir künftigen, ähnlichen Erzeug¬ 

nissen der ruhigen Beobachtungen und religiösen 

Begeisterungen, die der Verf. hoffen lässt, nicht mit 

•Vergnügen entgegensehen. Sie werden höchst wahr- 
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.«dheirilich noch mehr befriedigen, als wieder eine 

(Christen- Epistel, in welcher der Verf. die Gesetze 

•bestimmter angeben will, nach denen dereinst eine 

Christen- Vereinigung zu Stande kommen möchte. 

Wenn auch die ,,Fami(li)arisirung aller Christen“ in 

die Seele des liebevollen Verfs, oft als eine Lieblings- 
Idee zurückkehrt. An der Wiederkehr eines Lieb¬ 

lings-Schlusses : 

„Ach und wenn die le(t)zte Stunde winket, 

Vater, lass un» alle selig seyn!“ 

S. i88- 
„Und wenn meine letzte Stunde winket 

Führe mich ins Land der Ruhe einl“ 

und bald wieder S. 194. 

„Und wenn einst die letzte Stunde winket 

Führ’ uns sanft zu deinen Freuden ein ! 

konnte Rec. wenig Gefallen finden; noch weniger an 

der zu häufigen Wiederholung desQReyWortes .-süss, 
Tjnd „ dem gastlichen Behuf“ S. 118, der schon frü¬ 

herinn getadelt wurde. S. ,152 würde Rec., in der 

treftlichen Umschreibung'des Gebetes Jesu, statt: 

„Und wir trotzen jeder Lebensnoth“ 

lieber lesen: 

Und wir dulden jede Lebensnoth, oder „wir ertra¬ 

gen “ etc. 

Mit fehlerhafter Anhäufung ungleichartiger Rüder 
W*rd der „süsse Schlaf “ nicht nur „frommer Schutz- 
seist aller Müden“ und „ Liebling aller Creatur“ ge- 

sondern auch gleich darauf:. „Balsambach 
der Wunden Glieder “ und „Labebecher der Natur.“ 
Hätte der Herr Verleger für sprachriehfigeren Druck 
auf dem schönen Papiere gesorgt, also dass man nicht 
u. a. Pt-u/f, rußet, erkaufen, scha/t, verschalt, skt. 
nüit, premt, Gei*z, Reitz, Kreuze, gieug, Heng, 
oRech, verbliech, stund, schrückt, Ungestümm, 
trotte', darnach u. dgl. fände; so wollten wir dem- 
6elben die Beylage seines anmasslichen Dedicutions- 
Sehreibene dafür gar gern erlassen haben. 

VÖLKERKUNDE. 

Der Mensch oder Darstellung aller Völker der be¬ 

kannten Erde. Zweyter Band, erstes Heft. ißoS- 

Zweytes Heft. i8°9* Crefeld, bey Abraham ter 

Mper k S. 8- und Anmerkungen. 150 S. mit 

6 illum. Hupf. (3 Thlr. 12 gr.) 

Wir haben schon bey der Anzeige des iten Bandes 
den Zweck und Werth dieses aus guten Quellen, die 
in den Anmerkungen angezeigt werden, geschöpften, 
und in einem lebhaften, oft blühenden. Styl geschrie¬ 
benen Werks, das eine nützliche Unterhaltung ge¬ 

währt. angegeben. Der Vf. läAst nur die wilden Völ¬ 
ker anderer Erdtheile oft zu sehr im Geiste und in 
der Manier der Europäer sprechen und handeln, und 
sein Vortrag ist nicht selten zu gesucht ued erkün¬ 
stelt. Der ste Bd. stellt zuerst Neuseeland und des¬ 
sen Bewohner auf; dann S. 72 die Pelew - lnsüln, 
S. 129 die neuen Hebriden , S. 169 Neu - Kaledonien, 
S. £09 die Admiralität - Inseln, S. 229 Van Diemcns- 
land. Als Probe der Manier des Ws. diene folgende 
Stelle: ,, Im Süden von Neuholland stellt sich die 
Diemens Insel dar; gegen die Schrecken des Pols die 
entfernteste Vormauer der wirthbaren Welt, an ihren 
zertrümmerten Felsgestaden rings vom südliche« 
Ocean in ungeheuren Wogen urr,donnert. Es mag im 
Jugendalter der Erde, wo ihre unbeständige Oberflä¬ 
che noch ein Raub kämpfender Elemente war, ditiser 
hohe Uebirgsstoek dem Ungestüm der Wasser wider¬ 
standen haben, als sie die Grundfeste der Thalstrecke 
untergruben, welche das Eyland an die Veste ge- 
knüptt, und , durch die weite Kluft hereinwogend, 
das Meer die , krachend in die ewige Nacht des Ab¬ 
grunds hinunter gestürzten, Trümmer hoch iiberilu- 
thete.“ Diese dichterische Schilderung wird noch 
lange fortgesetzt. Dann folgen topographische, zoolo¬ 
gische, botanische, meteorologische Nachrichten, und 
dann ei st <iie Beschreibung der Ein wohner, in der 
Sprache des Reisenden , dem sie sich darstellen, und 
der sich mit ihnen unterhält, vorgetragen. Der Schluss 
ist so gerasst: „Nackt und elend geht der Wilde, ein 
rauher Verworfener, durch das Leben, erliegend im 

Kampfe milden furchtbaren, ihm nimmer versöhnten 
Mächten. In der Schöpfung reichstem Ueberflusse 
muss der Arme hiilflos darben. Ungeweckt schläft 
der Menschheit heiliges Feuer in seiner rohen Brust. 
Aber die Mutter der Wesen, die allliebend keins ihrer 
Kinder verstösst, nähert ihn dem Sterbelager seiner 
Geliebten; im Schmerz, der seine Brüst durchglüht, 
blickt'er ahnungsvoll über Grab und Verwesung hin¬ 
über zum Laude der Seelen, <wo seine Todten Woh¬ 
nen; und aus der Asche der Gräber steigt ihm der 
Glaube an Unsterblichkeit, steigt ihm jedes schönere 
Geiuhl der Menschlichkeit empor. Der Verwilderte 
erwacht aus der Kindheit langem Traume zur Wirk¬ 
lichkeit eines hohem Lebens.“ Die Anmerkungen 
zeigen nicht nur die Quellen an, aus denen der Vf. 
geschöpft hat, wobey auch die neuesten nicht über¬ 
gangen sind, sondern sie geben theils noch eine Ue- 
bersichi der Eivtdeckungsgeschichte und übrigen Ge¬ 
schichte jedes Landes, theils weitere geographische 
und andere Ausfuhrungen dessen, was im Texte nur 
berührt werden konnte. Der Vf. hat sich nicht genau 
genug an die Bestimmung seines Werks gehalten, 
und mehr, als zur Schilderung der Völker nötbig 
War, aus der Topographie und Naturgeschichte her¬ 
gebracht. Die jedem Abschnitte beygefügten colorir- 
ten Kupfer sind zWar schön, aber nicht treu, und 
also auch nicht geschickt von dem Charakteristischen 
in dem Physischen jeder (Rasse oder jedes Stamms 
einen durchaus richtigen Begriff zu geben. 
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THERAPIE, 

Ueber die Natur und Behandlung der krankhaften 

Schwäche des menschlichen Organismus. Ein Ver¬ 

such zu Beantwortung her diesen Gegenstand be¬ 

tretenden , von der kaiserlichen Akademie der 

Naturforscher im Jahre i8o4aufgestellten Preisfrage, 

Welchem diese Akademie das Accessit zuerkannt 

hat. Von D. C. C. F. Jäger, konigl. Wümmberg. 

Hotmcdieui. Stuttgart, bey J. F. Steinkopf. 1807. 

8. XII. u. 380 S. 

Frey von den unfruchtbaren hypothetischen Ansich¬ 

ten des Tags, die schimmernden, aber leichten, Ge¬ 

bäuden ihre Entstehung geben, welche in sieh selbst 

schon die Quelle ihrer Vernichtung tragen, auf dem 

mühsamen aber sichern Weg der Analyse, mit echt 

philosophischem Scharfsinn, tiefblickendem, durch 

wohl genutzte, zahlreiche Erfahrungen ausgebildetem 

Forscliungsgeiste bearbeitete der Vf. in dieser Schrift 

einen der wichtigsten Gegenstände der Heilkunde; 

Wozu ihm die von der kaiserl. Akademie der Natur¬ 

forscher zu Erlangen im J. 1801 aufgestellte Preiss- 

fra^e die Veranlassung gegeben hat. Gedachte Aka¬ 

demie hat den Verl, für diese Schrift, wie er sie da¬ 

mals eingesendet hat, zwar den Preiss nicht zuei- 

kannt, derselben aber doch eine sehr ehrenvolle Er- 

’Wähmii*or getliau , und das Accessit zuerkauut. Der 

Verf. haf nun seine Arbeit noch mehr vervollkomm¬ 

net, besonders mehrere specielle therapeutische- He¬ 

geln hinzugefügt, und dadurch diesem Werke auch 

für den praktischen Arzt einen noch höheren Werth 

gegeben. Es iot dasselbe in theoretischer sowohl als 

praktischer Hinsicht so wichtig, es enthält so viele 

treib» ihm V ei f. ganz eigene, theils wohlgenutzte 

ni< : l hinlänglich bekannte Ansichten anderer Phy- 

si logen und Pathologen, dass wir sie, ohne par- 

t|i yiscii zu s*-yn, zu den besten Schritten zählen 

k welche in neuerer Zeit über Gegenstände 

cf. eiischen und praktischen Heilkunde erschie- 

Ziioeyier uaud. 

nen sind, deren Studium einem jeden Arzte, dem 

die Vervollkommnung seiner Wissenschaft am Her¬ 

zen liegt, angelegentlich zu empfehlen ist. Der 

Kaum dieser Blätter gestattet es nicht, aus einer 

Schrift, die so viel Wichtiges enthält, und in wel¬ 

cher Eines mit dem Andern so genau zusammen¬ 

hängt, einen vollständigen Auszug zu liefern. Wir 

wollen daher unsern Lesern nur eine allgemeine Ue- 

bersicht über das Ganze verschallen, und auf einige 

der wichtigsten Stellen aufmerksam machen. 

In der Einleitung handelt der Verf. von dem Be¬ 

griffe der Stärke und Schwäche des Organismus über¬ 

haupt, und von den Schw ierigkeiten, die sich der 

genaueren Bestimmung dieses Objectes entgegen¬ 

setzen; unterwirft die bedeutendsten Versuche der 

medizinischen Systeme, einen Begriff’ der krankhaf¬ 

ten Schwäche des menschlichen Organismus aufzu¬ 

stellen, einer Kritik, und erklärt sich näher über 

den Plan seiner Untersuchung. — Das empirische 

Merkmal der krankhaften Schwäche des Organismus 

besteht in einer aus den blossen Veränderungen der 

Aussendinge unerklärlichen, von Krankheit begleite¬ 

ten Verminderung der Aeusserungen des Lebens, iit 

Rücksicht auf ihre intensive oder extensive Grösse, 

Dauer und Heftigkeit. Ganz richtig bemerkt der 

Verf., dass zwar das hiermit gegebene Material für 

die Untersuchung über die krankhafte Schwäche kei¬ 

nen bestimmten und scharf begrenzten Umfang hat, 

dass diese Unbestimmtheit des Objects der Untersu¬ 

chung zum Tlieil in ihren Resultaten fühlbar seyn 

muss, welchen diejenige Allgemeinheit abgehen 

w ird, die nur dann zu erwarten steht, wenn man 

die empirischen Merkmale der Schwäche durch ir¬ 

gend eine Hypothese über die Ursachen der Lebens- 

thätigkeit zu erläutern, und damit die Erscheinun¬ 

gen unter einen bereits angenommenen höheren Be¬ 

griff zusammen zu ordnen versucht , dass aber der 

Inhalt jener Resultate wahr, und in den Erscheinun¬ 

gen wieder erkennbar seyn wird, indessen wir durch 
das FF eil er rech neu mit den blossen Sy mbi len unserer 
Phantasie entweder an/ Inhaltsleere Fürmein oder 

[57] 
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auf Salze gerathen, denen die Erscheinungen wider¬ 
sprechen. Durch die von der» Verf. gewählte Art 

der Bearbeitung dieses Gegenstandes wird seine 

Schrift auch dann noch den elastischen medicini- 

*chen Werken beygezählt werden, wenn viele an¬ 

der gleichzeitig erschienene Schriften, deren Verf. 

der Heilkunde von dem höchsten Staudpuncte herab 

eine vollkommene Reform ankündigten, der Verges¬ 

senheit schon lange überliefert sind. — Trefflich ist 

die Kritik mehrerer der bemerkenswcrthesten Be¬ 

griffe von der krankhaften Schw äche des Organismus. 

Vollkommen stimmen wir dem Urtheile des Verfs. 

über Browns Begriff von der Schwäche des Organis¬ 

mus bey. Das Wahre in dem Browünschen Begriff 

der Schwäche liegt nach ihm darin: dass die Ener¬ 

gie der innern Bedingungen des Lebens zum Theil 

abhängig ist von der Grösse und Häufigkeit der Aeus- 

serungen, zu denen sie durch die äusseren Bedin¬ 

gungen des Lebens, die wir Reize nennen, veranlasst 

werden, und dass daher das Mehr oder Weniger die¬ 

ser Reize ein Mitbestimmungsgrund für die Stärke 

und Schwäche der Lebemthätigkeit werde. Das Re¬ 

sultat der Prüfungen der Lehrmeynungen über den 

Begriff der Schwäche des Organismus ist: dass, so 

oft es die Speculation versuchte, von einer allgemei¬ 

nen Erklärung der Lebenethätigkeiten überhaupt aus¬ 

gehend die Verschiedenheit ihrer Energie a priori zu 

constrniren, sich hieraus ein Begriff der Stärke und 

Schwäche des Organismus entwickelte, der Inhalts¬ 

leer, unpraktisch, unbrauchbar war, indem er keine 

Merkmale enthielt, die in der Erscheinung nachge¬ 

wiesen werden konnten, und dass hingegen dieser 

Begriff sch wankend und unwahr wurde, so oft man 

ihn auf verallgemeinerte Erfahrungssätze bauen 

wollte, denen die Speculation auf halbem Wege ent¬ 

gegen kam, um sie an irgend ein höchstes Princip 

anzuknüpfen. Die Erscheinungen , welche das Ob¬ 

ject des Begriffs der organischen Schwäche constitui- 

ren können, sind sehr verschieden, je nachdem sie 

sich auf die Extension der Verminderung der Ener¬ 

gie über alle oder nur über einzelne Lebensäusserun- 

gen bezieht; sie ordnen sich daher in 2 Oassen , de¬ 

ren eine die Krankheiten der allgemeinen Schwäche, 

die andere die der besonderen Schwäche seiner ein¬ 

zelnen Functionen unter sich begreift. Der Verf. 

handelt daher in dem ersten Cap. dieser Schrift von 
der besonderen Schwäche nach deji ver\chiedenen alb- 
gemeinen Thätigkeiten, auf welche alle Erscheinun¬ 
gen des Jjebens redurirt werden können, nämlich 

nachdem die Schwäche als Schwäche der Empfin- 

dungs-, Be wegungs -, Bildungs- oder Seeler.thätig- 

keit sich äussert, und in dem cten Cap. von der all¬ 
gemeinen Schwäche. Das erste Cap. zerfällt in 4 Ab¬ 

schnitte. 1. Abschnitt', von der krankhajtcn Schwä¬ 
che der Empßndungsthätigkeit oder der Setisibili- 
tätsäusserungen. Die Sensibilitätsäusserungen er¬ 

scheinen bald allgemein, und in allen Systemen des 

Organismus geschwächt, bald trifft diese krankhafte 

Schwäche nur einzelne Organe, bald äussern gleich¬ 

zeitig einzelne Organe eine geschwächte, und andere 

eine erhöhte Sensibilitätsthätigkeit. Wenn wir ge- 

nöthigt sind, am Ende ein materielles Princip als 

den Grund der Sensibilitätsthätigkeit anzunehncen; 

so gestattet diese Verschiedenheit der Erscheinungen 

der allgemeine Ausdruck für die Arten der Schwäch« 

der Sensibilitätsäusserungen: das Princip der Sensi¬ 

bilität oder seiner Thätigkeit kann allgemein oder 

örtlich wirklich vermindert, oder durch Anhäufung 

in einzelnen Organen anderen entzogen werden. 

Eine Verminderung des Princips der Sensibilität, we¬ 

nigstens seiner zur wirklichen Aeusserung erforder¬ 

lichen Form nach, bewirken: 1. Kälte. Sehr gut 

wird die Wirkung auf die Sensibilitätsthätigkeit und 

die fast entgegengesetzte auf die Contractilitätsfhätig- 

keit angegeben; die Ansicht der Erregungetheone 

von der schwächenden Wirkung der Kälte mit wich¬ 

tigen Gründen widerlegt, und nützliche praktische 

Bemerkungen über die Anwendung der Wärme und 

Kälte eingestreuet. 3. Sensibilitätsgifte; zu diesen 

gehört die Blausäure, das Opium und die übrigen 

narcotica, wahrscheinlich auch einige amara, wie 

die faba St. Ignatii, die Quasia und der Hopfen, fer¬ 

ner vielleicht auch einige thierische Miasmen, wie 

das Ansteckungsgift des eigentlichen nervösen Ty¬ 

phus. Mit Recht rüget der Verf. den Irrthum, deu 

bey der Erklärung der Wirkungsart dieser Gifte die¬ 

jenigen Theorien begehen, welche die Sensibilität 

von der allgemeinen Erregbarkeit nicht trennen kön¬ 

nen, und daher diesen Giften nur die Wirkungsarfc 

der im hohen Grade incitirenden Potenzen zugeste¬ 

hen. Auch hier werden interessante praktische Be¬ 

merkungen beygelügt. 3. Der natürlichste Weg zur 

Herabstimmung der Sensibilitätsthätigkeit, ist der 

Act der Sensation seihst. Hieher gehören denn alle 

sogenannten Reizmittel, besonders die difiüsihlen, 

die thierischen Oele, Phosphor, das flüchtige Lau¬ 

gensalz u. s. w. Nach der Angabe der hieher gehöri¬ 

gen Arzneymittel folgen wieder theoretische prakti¬ 

sche Regeln. Dieser Gang wird durch das ganz« 

Ruch beybehalten. Allerdings muss wohl die Sensi¬ 

bilität etwas Wiederhersfellbares seyn, da durch deu 

Einfluss der reizenden Potenzen die Sensibilität be¬ 

ständig verzehrt wird, und die Sensibiiitätsäuaserun- 

gen doch immer oder wenigstens die meisten Male 

in ihrer vorigen Stärke wiederkehren, nachdem jene 

Aeusserungen einige Zeit cessirt haben. Nun folgt 

eine Darstellung der "wichtigsten Krankheiten, bey 

Welchen eine Anhäufung der Sensibilität in einem 

System der Organe oder eine ungleiche Vertheilung 

vorzüglich Statt findet; in welcher wir viele wich¬ 

tige Bemerkungen über die Hypochondrie, die ganze 

Clas6e der krampfhaften Krankheiten, die Irrungen 

der Sensibilität , wo das Sexual?-}stein oder das Blut- 

gefässystein das Centrum derselben wird, angegeben 

finden. 

II. Abschn. Von der krankhaften Schwäche der 
Bewegungsthätigkeit oder den Cvntractilitutsäussß- 



nnigen. Weil die organischen Bewegiingserechei- 
nungen sieb bis jetzt sämrmlich auf Zusammenzie¬ 
hung der belebten Faser und ihre Folgen zuriiebfüh¬ 
ren lassen; so hält es der Veif. für zweckmässiger, 
ihre Ursache mit dem Worte Contractilität, als mit 
dem eine höhere Classe von Phänomenen umfassen¬ 
den Ausdrucke — Wirkung vermögen zu bezeich¬ 
nen. Von wichtigem Einflüsse auf Physik und prak¬ 
tische Heilkunde sind des Verfs. Bemerkungen über 
die Abhängigkeit und Unabhängigkeit der Contracti- 
litätsäusserungen von den Senkibilitätsäusserungcn. 
Die Ursachen der krankhaften Contractilitätss.chwäche, 
■ind unter folgende Classen gebracht: 1. die Fähig¬ 
keit zu Reizungsbewegungen ist vermindert, in so 
fern ihr Grad von dem Zustande der Sensibilität ab- 
liängt, und zwar a. die Sensibilität als Bedingung 
der Reizungsbewegung ist absolut herabgestimmt. — 
Unreizbarkeit mit verminderter Reizempfänglichkeit; 
oder b) die Sensibilität als Bedingung der Reizbewe¬ 
gung ist nur relativ heruntergestimmt, indem sie 
von einer unverhältnissmässig grossen Contractilität 
beschränkt wird. — Unreizbarkeit mit vermehrtem 
Wirkungsvermögen. £. Die Fähigkeit zu Bewegun¬ 
gen überhaupt ist vermindert, in so fern ihr Grad 
von dem Zustande der Contractilität abhängt, und 
zwar: a. indem die Contractilität absolut vermindert 
ist : — Bewegungsschwäche mit vermindertem Wir¬ 
kungsvermögen. b. Indem die Contractilität durch 
zu grosse Energie der sie beschränkenden Sensibilität 
herunter gestimmt ist: — Bewegungsschwäche mit 
vermehrter Reizempfänglichkeit. 3. Die Fähigkeit 
zu Bewegungen überhaupt ist vermindert durch ab- 
eolute Herabstimmung der Sensibilität sowohl als der 
Contractilität, in so fern beyde die Erregbarkeit und 
die Energie der Wirkungen der Bewegungsorgane 
bedingen: — Bewegungsschwäche mit verminder¬ 
ter Reizempfänglichkeit und vermindertem Wir¬ 
kungsvermögen. Dieser Skizze gemäss werden die 
einzelnen krankhaften Zustände, welche nicht schon 
in dem ersten Abschnitte berührt sind, kurz angege¬ 
ben, die Begründung derselben durch die Contracti- 
litätsschwäche einzelner Systeme und Organe bewie¬ 
sen, zugleich auf eine zweckmässige Weise auf die 
fehlerhafte Säftemischung Rücksicht genommen, und 
daraus sehr fruchtbare Folgerungen gezogen. 

III. Abschn, Von der krankhaften Schwäche 
det Bildungsthätigkeit oder der Praductivitätsäussc- 
rungen. Der Bildungsthätigkeit des Organismus ist 
kein eigenes System von Werkzeugen zum Sitze ih¬ 
rer Aeusserungen angewiesen. Durch die verschie¬ 
densten Organe wird ein beständiger Wechsel der 
Stoffe wirklich. Man konnte dem Gefässystem das 
Hauptmoment bey jedem Bildungsacte zuschreiben, 
allein mehrere Gründe widersprechen wenigstens 
der Allgemeinheit dieser Behauptung. Dagegen hat 
die Meynung, dass die sensibel« und contraetilen 
Organe durch die Nerven,' die todte Masse hingegen, 
die jener zum Gerüste dienet, oder für sich eigene 

Bildungen conatituirt, durch das Gefäßsystem errei¬ 
chet werde, durch viele und bedeutende Gründe ei¬ 
nen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, Einige 
wichtige hicher gehörige Thatsachen hat der Verf. 
zwar angeführt, wir wünschten aber doch, das» er 
sich über einen so interessanten Gegenstand mit dem 
ihm eigenen Scharfsinn noch weiter verbreitet hätte. 
Wenn nur als eigentliches Organ der Bildungsthätig¬ 
keit das Nerven - und Gefässystem angesehen werden 
kann, so fragt es sich weiter: sind es blos9 die den 
Lebensäusserungen zu Grunde liegenden Kräfte der 
Sensibilität und Contractilität, durch welche die 
Bildungsthätigkeit in ihnen wirklich wird, oder 
muss sie durch die Annahme irgend eines andern be¬ 
sonderen Vermögens erklärt worden? Auf keine 
Weise lässt sich die Function der Bildungsthätigkeit 
und der blossen Sensibilität«- und Contractilitätsthä- 
tigkeit derselben erklären, die chemische Beschaf¬ 
fenheit der den Secretionsorganen zugeführten Säfte, 
und eine besondere Einwirkung der festen Umgebun¬ 
gen, der Nerven und Gefässe auf dieselben, die wicht 
sowohl mit chemischer Auswahl, als vielmehr mit 
der assimilirenden Anziehung, die z. B. der Magnet 
auf das nicht magnetische Eisen, der elektrische po- 
larisirende Körper auf den indifferenten äussert, zu 
vergleichen ist, — sind am Ende die einzigen zum 
Theile nur gemuthmassten Glieder aus der Reihe 
der Ursachen und Wirkungen, durch welche die 
Secretion des Heterogenen wirklich wird. Mit vie¬ 
lem Scharfsinn führt der Verf. die Parallele zwischen 
den Gesetzen der organischen Bildungsthätigkeit und 
denen der magnetischen Wirkung weiter durch, auf 
welche ihn, wie er dankbar bekennt, der Prof. Kiel¬ 
meier in Tübingen zuerst aufmerksam gemacht hat. 
Eine sehr fruchtbare, der Beachtung der Physiologen 
im hohen Grade würdige Ansicht. Die Therapie der 
zahlreichen Krankheiten von Iieproductionsschwache 
konnte hier nicht genau geliefert werden, doch wird 
der praktische Arzt aus dem von dem Verf. Angeführ¬ 
ten , besonders was die Coneumtionskrankheiten, 
manche Krankheiten, die zur Zeit der Pubertäts¬ 
entwickelung und einige andere, die mit Zerstö¬ 
rung der Substanz des Organismus verbunden zu seyn 
pflegen, betreffen, manches ihm nützliche lernen. 

IV. Abschn. Von der krankhaften Schwäche 
der sensoriellen Thätigkeit oder der Aeusserungen des 
Seelenorgans. Dadurch, dass in die Kette von Ur¬ 
sachen und Wirkungen, welche die Erscheinungen 
des thierischen und insbesondere des menschlichen 
Organismus bedingen, sehr häufig und bey manchen 
Arten derselben nochwendig das Bcwusstseyn als ein 
Glied eingeschoben ist, sind sie aus der Erklärungs¬ 
sphäre der mechanischen und chemischen Gesetze 
herausgerückt, besonders da der Act des Bewusst- 
seyns oft ein ursprünglicher zu seyn, und das «usser- 
ste Glied jener Kette auszumachen scheint, zu wel¬ 
chen sich die übrigen Erscheinungen wie Wirkungen 
zu ihren Ursachen verhalten. So ist man genöthigt, 
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die ursprünglichen Aeusserungen des Bewusstseyns 

einem eigenen Vermögen zuzuschreiben, das man 

das sensorielle nennen kann, in so fern seine Thätig- 

keit an eine bestimmte Organisation des Gehirnes 

odereines Theils des Gehirnes gebunden ist, wel¬ 

cher von Empfindung und Bewusstseyn her, das 

allgemeine Sensorium heisst. Das Nervensystem ist 

der gemeinschaftliche Schauplatz der Aeusserungen 

der organischen Sensibilität und der sensoriellen Ap- 

perception; der äussere Eindruck bringt dort ohne 

Bewusstseyn Veränderungen hervor, die wir irgend 

einem Acte der sensiblen Nerven zuschreiben müs¬ 

sen, und hier entstehen solche Veränderungen mit 

Bewusstseyn. Mit der Apperception steht die Wil- 

lensäusserung in demselben Verhältnisse wie die Con- 

traction mit der organischen Sensation; ein Act der 

letzteren sollicitirt gleichsam die Contractilität zu 

Wirkungen, und eben so wird der Wille durch Ap¬ 

perception in Bewegung gesetzt. Die Producte der 

Phantasie scheinen die Erzeugnisse eines ßildungsap- 

parats zu seyn, der den Organen der niedern Seelen- 

kräfte eben so zukommt, wie dem übrigen Organis¬ 

mus der Apparat der organischen Bildung. Aus die¬ 

sem, was der Verf. durch mehrere Gründe zu be¬ 

weisen sucht, erhellet, dass das Sensorium eine Or¬ 

ganisation enthalte, in welcher die Thätigkeiten des 

übrigen Organismus gleichsam wiederholt dargestellt 

sind, und zwar so, dass das materielle Substrat, das 

diese Thatigkeit begründet, eines und ebendasselbe 

ist sowohl für die Organisation des Sensoriums, als 

für die des übrigen Körpers. Gänzlich verschieden 

von diesem Spiele der thierischen Kräfte in dem ge¬ 

doppelten Schauplatz ihrer Aeusserungen, ist die 

Thatigkeit der höheren Seelenkräfte, des Verstandes 

und der Vernunft. Ihr Wesen ist dem Physiologen 

gänzlich fremd und unzugänglich, und die Art, wie 

sie in den Organismus eingreifen, unerklärlich; sie 

wirken selbstständig und nach eigenen Gesetzen, 

doch werden sie von den niedern Seelenkräften auf¬ 

geweckt, und wirken auf diese wieder zürück. Ob 

es eigenthümliche Krankheiten dieser höheren See- 

lenkrälte gibt, oder ob die verschiedenen Grade der 

Vollkommenheit, in welcher sie sich äussern , bloss 

von den verschiedenen Verhältnissen der niederen 

Seelenkräfte und ihrer Producte zu ihnen abhängen, 

kann nicht entschieden werden. — Nur in so ferne 

als der Arzt auf die niederen sensoriellen Thätigkei¬ 

ten ein wirken kann, und in so fern eine Geisteszer¬ 

rüttung auf dem Missverhältnisse einer höheren See- 

lenthätigkeit zu den übrigen beruhen, und zugleich 

auch mit einer gehörigen Integrität des Einflusses 

der Seele auf den Willen coexistiren kann, sind die 

Krankheiten der höheren Seelenkräfte ein Object der 

Heilkunde. — Konnte gleich der Verf. theils dem 

Zwecke dieser Schrift zufolge, theils weil noch sehr 

viele Untersuchungen und Beobachtungen erforder¬ 

lich sind, um etwas Genügendes über diese Krank¬ 

heiten liefern zu können, nur einzelne diesen Gegen¬ 

stand betreibende Bruchstücke aufnehmen; so sind 
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doch auch diese reichhaltig an ‘nterossartcn Winken, 

die einem geschickies. Arzt-* liehandlung dieser 

so schwer zu curiren ! Krankheiten Aufschlüsse 

geben, und bey Entwertung dt» Heilplanes leiten 
können. 

Zweytcs Capitel. Von der allgemeinen Schwäche 
cler Lehensäussernngen. — Die einzelnen Thätig¬ 

keiten des oiganischen Lebens stehen zwar in dem 

Verhältnisse zu einander.,- dass die völlige Aufhe¬ 

bung der einen mit einer allgemeinen Cessation al¬ 

ler übrigen verbunden wird, und also den höch¬ 

sten Grad der Schwäche irgend einer Lebensthätig- 

keit den höchsten Grad von allgemeiner Schwäche 

oder den Tod, zur Folge haben muss; doch lässt 

sich dieser Parallelismus ihrer Energie keineswegs 

auf jeden Grad der Schwäche oder Stärke ausdeh¬ 

nen , auf welchen sich eine derselben befindet: 

sondern die Grenze, innerhalb welcher wir bloss 

ein relatives Hervortreten und Zurücksinken, ein¬ 

zelner Lebensthätigkeiten bemerken , umschliesst 

die unendlichen Modificationen cler Gesundheit und 

die allgemeinen Krankheiten der einzelnen Lebens¬ 

äusserungen. Der Natur vollkommen entsprechend 

ist die Behauptung: dass cler Tod weder aus einem 

Mangel an reizenden Potenzen, der ohne sie nie 

Statt findet, noch aus Erschöpfung einer allgemei¬ 

nen Erregbarkeit, die als letzt* s Princip den einen 

Grund ailer Lebensäusserungeu in sich enthielte, 

begreiflich seyn. Die verschiedenen Todesarten las¬ 

sen sich am füglichslen nach der Verschiedenheit 

der besondern Lebensthätigkeiten , die zuerst er¬ 

schöpft werden, und durch ihre Verbindung mit 

den übrigen erst die allgemeine Lebensthädgkeit 

aufheben, zusammen ordnen. Es wild demnach 

einen vierfachen Weg zum Tode geben; nemlieh 

durch Zerstörung der Sensibilitäts -, oder der Con- 

tractilitäts - oder der Produktivität^- oder der See¬ 

len - Thatigkeit. So wie völlige Cessation irgend 

einer Lebensthätigkeit den höchsten Grad cler all¬ 

gemeinen Schwäche, den Tod zur Folge hat; so 

entsteht aus der blossen Schwächung der einen 

oder der andern, so bald sie einen gewissen Grad 

Übersteigt, endlich eine verminderte Energie aller, 

das ist, eine Krankheit der allgemeinen Schwache. 

Dieser Wendungspunct, von welchem an die ver¬ 

minderte Aeusserung der einen Lebensthätigkeit die 

andere gleichsam mit sich zieht, scheidet nicht 

nur diejenigen Krankheiten des Organismus, die 

auf einem blossen Missverhältnisse seiner Tbätig- 

keiten zu einander beruhen, von denen, die in ei¬ 

nem allgemeinen Herabsinken aller bestehen, son¬ 

dern er bestimmt auch die verschiedenen Perioden 

der einzelnen Krankheiten, die in ihrer Succession 

so beständig sind, dass sie oft durch kein Eingrei¬ 

fen der Kunst abgewendet werden können. Es ist 

dieses eine Bemerkung, die sehr grossen Einfluss 

auf die praktische Heilkunde hat, und die noch 

nicht co beachtet worden ist, wie sie es verdie- 
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net. — Der Verfasser gibt nun noch an, wie sich 
narli urnl nach aus der ursprünglichen Schwäche 
der Sensibilität, Ccnitractil'tät und Bildangs- Tbä- 
tigkeit allgemein«- Schwäche erzeugt. Da die Bil- 
dungs-Tlxätigkeit unter 0;e Seusilniitäts - und Con¬ 
tra etil il als - Tbä tigkeit untergeordnet ist, so ist es 
oft sehr schw» r «iie ursprünglichen Krankheiten 
des .Bildung«Vermögens abzusc’uidern und ihren Ein¬ 
fluss auf die übrigen Lehensthätigkeiten zu zeigen. 
Doch müssen wir vorerst die eigentliche Atrophie 
und die Krankheiten der gestörten Rtproducti« n 
für solche eigenthümliche Schwächen der Bilrlungs- 
thatigkeit ansehen. Da wir keine andern Kräfte 
kennen, welche die Thätigkeitcn des niedern See- 
Jenvcrmögehs begründen, als eben dieselben, durch 
welche die Aeusserungen des vegetativen Lebens 
wirklich werden , so ist keine andere Schwache 
der sensoriellen Thätigkeit bekannt, als die sich 
auf die Schwäche der Sensibilität, Contraclilitat 
und des Bildungsvermögens zurück bringen lässt. 
Ursprünglich, kann nur die Einwirkung der hohem 
Seelenkräfte eine solche Schwäche hervorbringen, 
in jedem andern Falle ist sie abgeleitet und von 
einer anfänglichen Schwäche der Sensibilitäts 
Contractilitäts - und Bildungsthatigkeit entstanden. 
Der gemeinschaltliche Charakter aller Krankheiten 
der allgemeinen Schwäche liegt ain Ende in dem 
empirischen Merkmale der verminderten Energie 
aller Aeusserungen des Lebens und in der Zerstö¬ 
rung der in ihnen begründeten Fähigkeit des Orga¬ 
nismus, seine Individualität im Kampfe gegen die 
Einflüsse -der umgebenden Natur zu behaupten; 
denn jede allgemeine Schwäche führt gerade zum 
Tode, wenn nicht eine oder einige der besondern. 
Tbätigkeiten des Lebens wieder gehoben "werden 
Kennen. 

Das Resultat aus der ganzen Untersuchung ist, 
dass es gar keinen solchen Begriff der allgemeinen 
Schwäche des Organismus gibt, der als leitendes 
Princip in der Heilkunde gebraucht werden könnte. 
Weil die allgemeine Schwäche, indem sie nun all- 
naälig und slutenweise sieh aus der besondern ent¬ 
wickelt, ein Heilverfahren erfordert, das auf den 
besondern Zustand der einzelnen allgemeinen Thä- 
tigkeiten, aus denen sie entsprang, berechnet ist, 
denn auf diese allein ist die Kunst einzuwirken im 
Stande; dass die meisten allgemein in' den Orga¬ 
nismus verbreiteten .Krankheiten , demnach keine 
Krankheiten der allgemeinen Schwäche sind ; dass 
es keine allgemeinen, unmittelbaren Stärkungsmittel 
gebe, sondern nur besondere, welche die geschwäch¬ 
te» Tbätigkeiten der einzelnen Lebensäusserun¬ 
gen wieder bersteilen, dass der wichtigste Theil der 
Pathologie noch nicht gehörig aujgebildet ist, nem- 
lich die Aetiologie der Suceession der Erscheinungen, 
Welche die Verkeilung des örtlichen Leidens einzelner 
Organe mit den Übrigen uml mit dem Zustande der 
besonder» Lebeusthätigkeiten, und den Einfluss, 
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den die Affection der einen dieser letztem’ auf die 
andern hat, deutlich machen müsste; dass es noch 
an einer gehörigen Würdigung der Aehnlichkciten 
der durch Benennungen und System von einander 
getrennten Krankheitsformen fehlt , welche die 
Krankheiten im Gegensatz der Diagnostik in natür¬ 
liche Familien zusammen ordnet und dabey mehr 
ihren Ursprung und Verlauf als ihren Sitz und 
andere zufällige Merkmale berücksichtigen müsste. 

Dieses sind einige der wichtigsten Gedanken, 
welche der Verfasser in dieser interessanten Schrift 
dem Publicum vorgelegt hat. Sie werden hinrei¬ 
chen, um unsere Leser zu der Ueberzeugung zu 
bringen, dass kein Arzt dieselbe ungelesen und un¬ 
benutzt lassen sollte. Wir wünschen recht sehr, dass 
Herr Jäger bald die Lehre von der krankhaften 
Stärke auf eine ähnliche Art bearbeiten möge; e» 
wird selbst diese Schrift dadurch noch brauchbarer 
werden, und er würde seine bleibenden Verdienste 
um die praktische Heilkunde, die er sich schon 
durch diese Schrift gesichert hat, noch erhöhen. 

MED I CIN IS C HE EOLIZEY. 

Sammlung Königlich Sächsischer TVlecLicinal - Ge¬ 

setze. Herausgegeben von Dr. C. G. Kühn, 

der Therapie ordentlichem Professor. Leipzig, in der 

Kühnischen Buchhandlung. 1809. gr. 3. XXXVI 

und 556 S. 

Der Herr Herausgeber dieser Sammlung hat 
sich um die Aerzte in Sachsen ein wahres Ver¬ 
dienst erworben, dass er denenselben eine so zweck¬ 
mässig eingerichtete Sammlung der in diesem Lande 
gültigen Medicinal-Gesetze in die Hände geliefert 
hat, durch welche sie sich eine genaue Kenntnis» 
derselben verschaffen können. Aber auch der Staat 
überhaupt wird ihm Dank schuldig seyn, da man 
nun eine noch genauere Befolgung dieser Gesetze 
erwarten kann, denn oft wurde sicher nur aus 
Unbekanntschaft mit denselben gefehlet, weil die 
Aerzte dieselben bis jetzt nur durch mühsames Auf¬ 
suchen in dem Codex Augusteus kennen lernen 
konnten; wie kann man aber erwarten, dass sieh 
alle Aerzte zu diesem Zwecke den Codex Augusteu» 
anschaften, von dem doch nur ein kleiner Theil 
für sie brauchbar ist, — Die Gesetze sind in chro¬ 
nologischer Ordnung abgedruckt und vollständig; 
dieses ist sehr zweckmässig und interessant, man 
erhält auf diese Weise die beste Uebersieht über 
die allmälige Vervollkommnung des Medicinal - We¬ 
sens, es dienet eine solche Sammlung zugleich als 
ein Beytrag zur Culturgesehicbte; mau kann die 
von Zeit zu Zeit erschienenen Gesetze sehr betjuem 
uachtragen, und die nach den Gegenständen, wel¬ 
che die Gesetze betreffen, veratlatste lnhallsauzeige 



ist vollkommen hinreichend, tim diejenigen Verord¬ 
nungen leicht aufzufinden, die man zu einem ge¬ 
wissen Zyvccke eben nöthig hat. Durch den voll¬ 
ständigen Abdruck der Gesetze wird man bey meh¬ 
reren derselben wenigstens mit den Ursachen be¬ 
kannt gemacht, welche zu der Ertheilung derselben 
Veranlassung gegeben haben, man lernt, wie der 
Herr Herausgeber sehr richtig bemerkt, den Geigt 
der Gesetzgeber besser, als durch Auszüge kennen, 
und beugt dem Verdacht vor, dass man etwas Wich¬ 
tiges weggelassen, oder den Sinn des Gesetzes nicht 
gehörig ausgedrückt habe. — Die Sammlung fängt 
mit dem den ebsten July 1666, von dem Churiürsten 
Johann Georg ertlicilten Patent wegen der Pestilenz 
und von verdächtigen Oertern kommender XJerso- 
nen, an, enthalt ganz vollständig alle bis jetzt be¬ 
kannt gemachten Medicinal-Gesetze, und beschliesst 
mit dem Circulare von dem eßsten Februar ißo6, 
die zur Abwendung etwaniger Viehseuchen für das 
in die Bayreuthischen Lande einzubringende Rind¬ 
vieh lür nöthig erachtete Gesundheits-Pässe betref¬ 
fend. Ein Anhang enthält einen Nachtrag verschie¬ 
dener, die medicinische Polizey betreffender Gesetze 
von den Jahren 1713—1776- — Möchten doch in 
der Folge auch die Bemerkungen zum Besten dc6 
Staates benutzt werden, welche der Herr Heraus¬ 
geber über das Verhältnis der Physiker zu den 
Justizbeamten, über die Bekanntmachung der Me¬ 
dicinal - Gesetze und über die wenige Beachtung 
der vorhandenen Medicinal - Verordnungen in der 
Vorrede macht. Nur dann, wenn in einem Staate 
den höheren Medicinal - Behörden eine Jurisdiction 
zugestanden wird, vermöge welcher sie die Ueber- 
treter der Gesetze ohne Weitläufigkeiten verhören 
und selbst zur Strafe zu ziehen im Stande sind, 
wo sic nicht selbst als Parthey zu erscheinen brau¬ 
chen, die von den Justiz - Beamten als Kläger an¬ 
gesehen und gegen die von den Beklagten, wie 
gegen einen gewöhnlichen Kläger agirt werden 
kann, ist es möglich der medicinischen Polizey 
mehr Vollkommenheit zu geben und für das Ge¬ 
sundheitswohl der Bürger kräftig zu wirken, —j 

Wir wünschen, dass recht viele Aerzte dieses 
Werk benutzen, und so den Herrn Herausgeber 
wenigstens einigermassen für seine Bemühungen 
und Kosten entschädigen mögen. Nicht allein für 
die Aerzte Sachsens, welche ihre Pflichten treu er¬ 
füllen wollen, ist diese Schrift unentbehrlich, son¬ 
dern Ausländer werden dieselbe mit Nutzen lesen, 
da mehrere allgemein anwendbare und sehr zweck¬ 
mässige Vorschriften in derselben enthalten «ind. 

LITURGIK. 

Tormular* und Materialien zu kleinen Amtsreden an 

Personen aus den gebildetem Ständen. Herausge- 

gebeavon D.Joh. Georg August Hacker, königl. 

sächskchem Hofprediger, Fünftes .Bändchen. Leipzig, 

bey Hartknoch. ißoß. kl. ß. 251 S. 

Die weitläufigem Anzeigen, welche wir von 
den bisher erschienenen vier Bändchen dieser schä- 
tzenswerthen Sammlung gegeben haben, erlauben 
uns jetzt schon etwas kürzer zu seyn, und unsre Le¬ 
ser hauptsächlich nur auf die Arbeiten einiger jetzt 
erst hinzugetretner Verff. aufmerksam zu machen. 
Die Classe der Taufreden enthält zw'ey Bryträge von 
dem Hrn. Trautscholdt, Diak. in Friediichstadt bey 
Dresden. — Beyde beweisen, dass ihr Yerf. mit 
Würde und Anstand im Namen der Religion in ver- 
schiedner Situation, zu sprechen, und dir Herzen 
derer, die ihn hören, für sie zu ergreifen wisse, und 
dass seine Arbeiten ihres Platzes neben Beytiägcn 
von Reinhard und Hacker nicht unwürdig Sind. Nur, 
dünkt es dem Rec., müsste der Vf. selbst fühlen, das* 
von dem vor der Taufe des Kindes erfolgten Tode der 
Mutter bey dem einen Falle viel zu wenig und nur 
im Vorbeygehen Gebrauch geworden sey, und das* 
der gefühlvollem Anregung dieses Umstandes aller¬ 
dings ein Theil von dem grossen Platze hätte einge» 
räumt werden sollen, welchen eine vier Seiten lange 
Anrühmung der innigen Verbindung der Pueligion mit 
allen Lagen und Verhältnissen des Lebens einnimmt. 
Noch vorteilhafter für den Vf. spricht seine Anrede 
an eine früherhin von ihm unterrichtete junge Gräfin 
(in der ganzen deutschen Rede wird sie 6teta Com- 
tesse genannt) bey ihrer Confirmation. — Die Ein¬ 
richtung der Feyerlichkejt selbst sowohl, als das, 
was er dabey gesprochen hat, muss auf das junge 
Herz gewiss einen gesegneten Eindruck gemacht ha¬ 
ben. •— Diess fühlen gewiss alle Leser mit dem Rec. 
auf gleiche Weise, wenn sie, wie er, die unmittel¬ 
bar vorhergehende Confirmalionsrede de» Hrn. Super¬ 
int. Poyda — von dem schon das vierte Bändchen 
Beyträge enthielt — auch unmittelbar vorher gelesen 
hatten. DerMuih, welcher den Hass der Welt stand¬ 
haft auf die Schultern nimmt, die Festigkeit, welche 
zum himmlischen Vaterlande aujschaut, wenn der 
Boden zittert und Abgründe sich öffnen, und die 
Doppelzüngigkeit, welche Gott und dem Mammon 
dienen will, das Werk der Bestärkung (Confirmation) 
und die Aufnahme unter die erwachsenen Christen, 
kömmt freylieh in des Hrn. T. Ermahnungen nicht 
vor. — Auch hat Rec. keine deutliche und sonder¬ 
liche Vorstellung von dem abwechselnden Hersagen 
einiger Gesänge von den Kindern bey Darreichung 
der Hände (wahrend des Handschlags — wahrschein¬ 
lich), welches Hr. P. veranstaltet hatte. Doch sind 
auch bey Hrn. T. die Ausdrücke: die Brauchbarkeit 
eines Menschen für die erhabenen Zwecke des Welt¬ 
besten, und das Hauptgeschäft meines heutigen Am¬ 
tes 16t nun vollendet, wohl nicht ganz zu billigen. 

Die Beyträge zu den Reden bey der ehelichen 
Einsegnung eröffnet Hr. Paslor M. Bauer in Froh¬ 
burg, Scharfsinnig entwickelt und klar und anaie- 
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hend dargestellt ist der Gedanke, wie einem ange¬ 
henden Ehepaare der Gedanke an die ungewisse Zu¬ 
kunft erträglich, erwecklich, ja sogar erfreulich wer¬ 
den müsse. — Indes« scheint es doch, als ob diese 
ganze, nicht eben kurze Entwicklung in keiner ei- 
genthümlichen Beziehung auf das zu verbindende 
Paar gestanden , und dass sie also der immer wieder¬ 
kehrenden neuen Erregungen der Aufmerksamkeit 
entbehrt haben möge, die da Statt findet, wo Be¬ 
hauptung und Beweis in steter leiser Berührung 
der Personalität des Brautpaars fortschreitet, so wie 
diess in der gleich darauf folgenden Iiede des Hrn. M. 
Frisch der Fall ist, ir\ welcher bey der Trauung ei¬ 
nes jungen Officiers mit recht feinen Berücksichti¬ 
gungen dargethan wird, wiefern das Leben durch 
die Ehe eine ernstere und eine freudigere Gestalt ge¬ 
winne. — Es liegt in der Natur der Sache, dass die 
Stimme der Religion leichter zu dem Herzen, dringt, 
je näher sie sich an die Eigentbümlichkeit der Zeit 
und die Lage ihrer Zuhörer anzuschliessen weiss. — 
Auf diese spricht sie in dem vorliegenden Bändchen 
ganz besonders in des Hrn. Pastor M. Seltenreich 
(jetzt in Wermsdorf, damals noch in Eisleben) Tauf¬ 
und Abendmahlsreden. 

Die vom Hrn. Pastor Thienemann in Kohren ge¬ 
gebene Rede bey der Amtsjubelfeyer eines Schulleh¬ 
rers musste unter dem ganz besondern Umstande ge¬ 
halten werden, dass der Jubelgreis taub war, und 
von allem dem. was gesprochen worden, nichts 
hörte. Natürlich musste da mehr für die anwesen¬ 
den Ortsein wobner und Schulkinder gesprochen wer¬ 
den; was denn auch auf eine sehr würdige Art ge¬ 
schehen ist. — In dem Gebete, das nach der Rede 
ein Knabe sprechen musste, nimmt sich freylich fol¬ 
gende Stelle nicht gut aus: Fünfzig Winter trug er 
die Sorge eines beschwerlichen Amtes; funfzigmal 
hat die Sonne über seinem Fleisse in demselben die 
grösste Höhe erreicht, — zumal da im übrigen der 
rechte Ton so gut getroffen ist. 

Für die Mittheilung der Worte an Schröckhs 
Grabe gesprochen vom Hrn. Generalsuper. D. Kitz- 
sehe werden dem Herausg. alle Leser herzlich dan¬ 
ken. Es kann keiner unter ihnen seyn, der des Ver¬ 
ewigten Namen nicht mit Ehrerbietung und Dank 
ausspräche, denn sie sind alle seine Schüler; und 
cs wird keiner unter ihnen seyn, der den Redner an 
seinem Grabe, hätte er ihn sogar vorher noch nicht 
gekannt, nicht einen Theil seiner auf jenen gerichtet 
gewesenen Gefühle weihen sollte, Sehröckh war es 
Werth, dass ihm in und von einem solchen Geiste 
parentirt v\ urde, 

Rec. erlaubt es sich am Schlüsse noch, weil er 
es nicht für unzweckn ässig hält, die Bemerkung zu 
wiederholen, dass ancli in diesem Bändchen mehrere 
lleyträge dem Titel widersprechen, welcher nur 
Anreden an Personen aus gebildeten Ständen ver¬ 

spracht. Er wurde indeß« an seinem Theiie immer 

ßio 

lieber für die Weglassung der Worte auf dem Titel 
als für die Beseitigung der ihnen widersprechen¬ 
den Bey träge in der Sammlung stimmen. 

NEUESTE GESCHICHTE. 

Geschichte der Feldzüge Napoleons gegen Preussen 

und Russland in den Jahren 1Q06 und ißoy; 

oder Gemälde des vierten Koalitionskriegs. Erster 

Band. VIII. und 448 S. ß. Mit dem fiildniss des 

Marschall Soult. Zweyter Band. XVI. und 524 S. 

Mit dem Bildnis« des Marschall Davoust. Zwickau 

und Leipzig, in Cornm. der Gebr. Schumann. 

Der ungenannte Verf. erinnert selbst in der dem 
zweyten Bande erst Vorgesetzten Vorrede, dass die 
Geschichte eines *0 neuen Kriegs nicht viel mehr als 
Materialiensammlung seyn könne (eigentlich wohl 
seyn sollte: unpartheyische, mit Umsicht und Aus¬ 
wahl gemachte, Verarbeitung der bis jetzt vorhan¬ 
denen Materialien zu einem zusammenhängenden, 
und lesbaren Ganzen). Die erste Forderung wird 
also seyn, dass der Verf. einer solchen Geschichte 
die vorhandenen gedruckten Nachrichten alle (etwa 
nur mit Uebergehung der durchaus unzuverlässigen 
Berichte und Anekdotensammlungen) kennt und 
benutzt; danr), dass sein Werk eine verhäUms9mäs- 
tige Vollständigkeit hat, und keine wichtige Bege¬ 
benheit übergeht, dass es der Zeitordnung so viel 
möglich folgt, dass es nichts nach eignen Ansich¬ 
ten oder Vorliebe zu einer Parihey schildert, nichts 
verstellt, sondern alle Erzählungen so gibt, wie die 
vorhandenen Berichte sie liefern (dabey können aber 
immer Winke eingestreuet und allgemeine Bemer¬ 
kungen gemacht werden, wodurch ein richtiges 
Urtheil eingeleitet wird), endlich alles in eine zur 
Uebersicht des Zusammenhangs, der Veranlassungen, 
Ursachen und Wirkungen dienende Verbindung ge¬ 
bracht und durch Aufstellung dessen, was bisher von 
den Gründen gewisser Ereignisse bekannt oder ver- 
muthet worden ist, einer künftigen pragmatischen 
Geschichte, so weit es jetzt möglich ist, vorgear¬ 
beitet werde. In wie fern diesen Forderungen in 
gegen Vvärtigem Werke Genüge geschehen sey, wild 
man au« folgenden Bemerkungen abnehmen. Der 
Titel des Buchs war von den Verlegern schon ge* 
Wählt und angekündigj, ehe sie mit dem Verfasser 
sich darüber verstanden, ja selbst sich an ihn ge¬ 
wandt hatten. (Es ist diess eine immer mehr ein¬ 
reissende Unart, dass der Verleger oft gegen Willen 
oder ohne Wissen der Verfasser die Titel nach ihrer 
Convenienz machen; sie verditnt eine ernstlich» 
Rüge und keine Duldung; wenn die Verleger die 
Büchertitel nach Belieben selbst machen, so mögen 
eie auch die Bücher selbst schreiben!) Der Verf. 

wollte cur einen Versuch einer vollständigen Ge- 



schichte des vierten Coalitians Kriegs und seiner Fol¬ 
gen, mit den vöthigen Actehstücken belegt, schrei¬ 
ben, und so muss also auch sein Werk angesehen 
und beurtheilt werden. Auch der Umfang seiner 
Arbeit war im Voraus schon beschränkt, und so 
konnte es nur in dem Sinne vollständig werden, 
dass nicht allein Schlachten und Belagerungen, son¬ 
dern auch andere zcitverwandte Ereignisse erzählt 
Werden, welche mittelbare oder unmittelbare Fol¬ 
gen des Kriegs waren; doch musste sich der Verf. 
auch hier auf, die nächsten beschränken. Der Verl, 
fing diese Geschichte dem! Schauplatze des Kriegs 
sehr nahe an , und endigte sie weit'von demselben 
entfernt und ausserhalb Deutschlands Grenzern lm 
November yftoQ hat er seine Vorrede unterzeichnet, er 
hat daher manchen neueren Beitrag dazu noch nicht 
benutzen können. Angenehm würde es gewesen 
sey«, wenn er von ihnen entweder eine allgemeine 
Anzeige vorausgeschickt, oder sie überall hey den 
wichtigsten Abschnitten genannt hätte. Dass er sie 
nicht ohne Prüfung gebraucht hat, lehrt sein Ur- 
theil über von Cölln. Unpartheyisch zu schreiben 
hatte er sich vorgesetzt, und um diesem Vorsatz 
treu zu bleiben, hat er oft lieber mit den Worten 
der officiellen Berichte, als mit eignen erzählt, und 

* manche Proclamation und andere Actenstücke ganz 
ahdrucken lassen. Die Behandlung der Geschichte 
ist so geordnet: nach einer, 63 Seiten füllenden, 
Eialeitung, in welcher Pfeussens Zustand und Po¬ 
litik , zwar nicht mit einem tief eimlringendem 
Blicke, aber mit Mässigung, geschildert, und die 
Fortschritte zu Deutschlands Umgestaltung darge- 
Stellt werden, geht der Abschnitt, die Begebenhei¬ 
ten vom Anfänge der preussischen Rüstungen (im 
August ißo6) bis zum Ausbruch der Feindseligkei¬ 
ten, welche die Zeitungs- und Journalschreibef-er- 
öfneten. Der zweyte Abschnitt geht vom Ausbruch 
der Feindseligkeiten bis zum Ende der Schlachten 
bey Jena und Auemädt, worüber im dreyzehnten 
Capitel einige Bemerkungen von dem Verfasser ge¬ 
macht werden, zu welchen verschiedene Schriften 
«enutzt sind. Der dritte Abschnitt umfasst die Er¬ 
eignisse von der preussischen Betirade bis zu den 
Capitulationen bey Prenzlow und der Uebergabe 
von Magdeburg. Den Schluss macht, dass Napoleon 
die brittischen Inseln in Blokadezustand erklärte. 
Der vierte Abschnitt, mit welchem der zweyte 
Theil anhebt, geht vom Anfänge der Besetzung 
▼on Preussisch-Polen und der Insurrection daselbst 
bis zur Einnahme von Warschau, in welche Zeit 
auch der von Preussen nicht ratificirte Waffenstill¬ 
stand fällt. Der fünfte Abschnitt fasst, nach einer 
Uebcriicht der von Russland gemachten Vorkehrun¬ 

gen, den russischen Krieg von der Schlacht hey 
Pnlfus! bis zur Schlacht üey Eylau in sich-, wo« 
bey auch der Feldzug der Rüssen in der Türkey 
und die Vwrbäbnis?e mit Püfss'eil und China, der 
Aufstand ln Hessen, Englands Gegonmaasi egcln, 
und die Lage verschiedener Länder behandelt wer¬ 
den. Der sechste Abschnitt geht votn Treffen bey 
Braunsberg bis zur Einnahme von Danzig , und 
erinnert auch an das, was England und Schweden 
in diesem Kriege thaten und andere kleinere Ereig¬ 
nisse in demselben Zeitraum. Der siebente erzählt 
die seit der Wiedereröuiung des Feldzugs vorgefal¬ 
lenen Gefechte, und sehliesat mit der Schlacht bey 
Friedland, den Gelechten an der Narevv und den 
Begebenheiten in Königsberg, Pillau und Memel; 
dar achte holt die Geschichte des Kriegs in Schle¬ 
sien und der Belagerungen von Graudenz und 
Coblenz nach, \\wii diess allerdings als ein lür 
sich bestehender Act des Kriegs betrachtet werden 
kann. Der neunte endlich umfasst die Friedcns- 
verhandluBgen bis zum Friedensschlüsse, dessen 
Folgen in Veränderungen der Länder noch angege¬ 
ben werden. Da, wie diese Uebersicht des In¬ 
halts lehrt, der Verfasser sich nicht streng an die 
chronologische Ordnung gebunden hat, so wurde eine 
Zeittafel der Hauptereignisse nicht weniger nütz¬ 
lich gewesen sey«, als das beygeiügte Sachregister. 
Sichtbar ist es, dass der Verfasser sich im zwey- 
ten Theile, und vornemlich gegen das Ende hin, 
kürzer gefasst hat, als im ersten, wo das Betragen 
der französischen Armee in Gera von S. 190— 221 
bis ins kleinlichste Detail erzählt wird, (eine Aus¬ 
führlichkeit, die dadurch nicht entschuldigt wird, 
dass Gera die Vaterstadt des Verfs. ist), und S. 419 
des Herrn von Archenholz Grabrede am Grabe der 
preussischen Monarchie wieder ins Andenken ge¬ 
bracht wird, mit eben nicht sehr schicklichen Ver¬ 
gleichungen. Sonst erkennen wir diese Schrift als 
die beste bisher erschienene Zusammenstellung 
der Begebenheiten jenes Kriegs in dem Umtange 
und den Fleiss des Verfs. im Sammeln und Ord¬ 
nen an. Angenehmer würde die Erzählung der 
Begebenheiten seyn, wenn sie nicht öfters durch 
eingerückte Actenstücke unterbrochen , sondern 
diese am Schlüsse jeden Bandes beygefügt wären, 
lehrreicher hätte sie noch werden können, wenn 
am Ende ein chronologisches Verzeichniss der vor¬ 
züglichsten Urkunden, mit Nach Weisung der Bü¬ 
cher, wo man sie am besten finde, mitgetheilt 
worden wäre. Doch diess und andere höhere Ver¬ 
dienste wird sich die Chronik de» neunzehnten 
Jahrhunderts erwerben. 
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einer Vignette. 

I s ist eine höchst erfreuliche Erscheinung, wenn 

unter den zahlreichen Ausgaben der Klassiker, die 
von Messe zu Messe nur zu oft von unberufenen 
Händen ans Licht gestellt werden, doch dann und 
wann eine erscheint, die mit den erforcierfUHen 
Kenntnissen unternommen, und npit dem g-’büh/ 
reuden Fleisse ausgeführt, die Wissenschaft, es sey 
in Kritik oder Interpretation oder beyden zugleich, 
wirklich einen Schritt vorwärts bringt. Wir treuen 
uns um so mehr, tlieses von der vorliegenden Aus¬ 
gabe , wie eich nicht anders von dem gelehrten 
und scharfsinnigen Herausgeber erwarten liess, 
rühmen zu können, je fühlbarer jetzt das Bedürf- 
niss wird, die echte Latinität gegen die so sehr 
einreissende Oberflächlichkeit, deren Folge nur Bar- 
harey ist, oder gegen die Pedanterey einiger her¬ 
gebrachten Regeln, welche einer dem andern un¬ 
geprüft nachbetet, vindicirt zu sehen. Was deu 
achtungswerthen Herausgeber vorzüglich auszeich¬ 
net, ist seine bewundernswürdige Vertrautheit mit 
seinem Schriftsteller, und zwar nicht bloss jene 
Vertrautheit, die durch vieles aulmerksames Lesen 
erworben wird, sondern diejenige, die nur durch 
kritisches Lesen und sorgfältiges Aufmerken auch 

Ziveyter Rand. 

vieler an sich unbedeutend scheinender Binse er¬ 
langt werden kann. Auf diese Art seines Cnter- 
j.ehmens mächtig, konnte und musste Hr. G. bev 
den Hülfsmitteln, die er hatte, etwas vorzügliches 
leisten , wenn auch in einer so verdorbenen Schrift, 
wie die Bücher de legibus sind, noch hier und da 
Stellen übrig blieben, an denen auch ferner noch 
die Kritik hinlängliche Beschäftigung findet. Jedoch 
sind das meistens nur solche Stellen , zu deren 
Wiederherstellung noch nicht solche Varianten ent¬ 
deckt worden sind, aus welchen eine hinreichend 
sichele Spur dei wählen Lesart hervorgezo^en wer¬ 
den könnte. Die Hülfsmittel, die Hrn. G. zu Ge¬ 
bote standen, sind, nach der auf die Dedication 
an den Hrn. Oberhofprediger Reinhard folgenden 
Vorrede, ausser den wichtigsten alten Aufgaben, 
acht Handschriften, welche zum Th eil naher be- 
sclixleben iv einen. Diese, so wie auch die von 
andern verglichenen Codd. theilt Hr. G. in zwey 
latüilien ein, deren eine die vorzüglichem Les¬ 
arten bewahit hat, die andere meistens einen 
schlechtem Text darbietet. Das Verzeichniss der 
M-SS.^ nach Maasgäbc dieser Einfheilupg ist der 
Einleitung in die Bücher de legibus nachgeschickt, 
ln dieser Einleitung handelt der Herausgeber fol¬ 
gende Pu riete ab: erstens berührt er die xlechtheit 
dieses Werks gegen Hülsemanns unstatthafte Hvp0- 
these^ und ist der Mevnung, dasselbe sey nach 
Cicero’s Tode , der nocti nicht die letzte Hand 

daran gelegt hatte, bekannt gemacht fordern So¬ 
dann sucht Hr. G. darzüthun, dass die Bücher de 
legibus im Jahr nach Erbauung Roms 701 , und 
zwar nicht in den ersten Monaten dieses Jahres 
geschrieben seyen. Ferner macht er es wahrschein¬ 
lich, dass der Bücher de legibus sechs gewesen 
sind. Endlich zeigt er, dass Cicero in diesem 
Werke hauptsächlich den Chrysippus vor Augen 
gehabt habe. Es folgen hierauf die drey noch vor¬ 
handenen Bücher de legibus , deren jedem eine 
Inhaltsanzeige vorausgeschickt, die Anmerkungen 
aber unter den Text gesetzt sind. Grössteniluils 
beschäftigt sich Hr. G, in diesen Anmerkungen mit 
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der Kritik, jedoch hat er nicht unterlassen, wo 
der Sinn schwierig ist, auch diesen zu erläutern, 
bald durch eine blosse Darstellung des Sinnes, bald 
auch durch Anführung erläuternder Stellen, vor¬ 
züglich des Cicero selbst. Ueberall finden wir hier 
Belege zu der bescheidenen , vorsichtigen, und 
gründlichen Kritik des Herausgebers: vornernlich 
auch enthalten diese Anmerkungen einen grossen 
Schatz feiner Sprachbcmerkungen, und verdienen 
daher auch schon an sich ohne Rücksicht auf den 
Text eine besondere Aufmerksamkeit. Mit fast un¬ 
glaublicher Sorgfalt hat Ilr. G. insonderheit auf die 
Wortstellung geachtet, eine Sache, au deren Wich¬ 
tigkeit man durch das jetzt gebräuchliche Latein so 
lebhaft erinnert wird, dass man Hrn. G. nicht genug 
für den Fleiss danken kann , den er auf diesen 
Theil der hohem Grammatik verwandt hat. So 
zeigt Hr, G. z. B. sehr richtig S. 54 welcher Un¬ 
terschied cs sey, ob man sage, res sc sic habet, 
oder res sic sc habet, und S. 52 ob man sage, quid 
enim est, quod, oder quid est eiiim, quod, ob w ir 
gleich darin nicht mit ihm übereinstimmen, dass 
er meynt, bey quid enim est, liege der Ton auf 
enim, der vielmehr auf quid liegt. Eben so sagen 
wir, was ist es denn, dass, und was ist cs 
denn , dass, welches letztere lateinisch quid est 
enim heisst. An einigen wenigen Stellen jedoch 
möchten wir Bedenken tragen, der Meyriung des 
Herausgebers beyzutreten: z. B. I. c. 7. (j. 25. et 
quod in civitatibus ratione quadam (de qua dicetur 
idoneo loco) agnatiouibus familiarum distinguuntur 
Status ; id in rerum natura tauto est tnagnijicen- 
tius, tantoqne praeclarius : 11t homines deorum 
agnatione et gente teiicantnr. Hier bemerkt Hr. G. 
man müsse die Worte so nehmen, als habe Cicero 
geschrieben", agnatiouibus familiarum, jaiuiliaruru 
distinguuntnr Status, und lässt daher das von Wag¬ 
ner nach agnatiouibus gesetzte Komma weg. Allein 
da aut diese Weise agnatiouibus familiarum ver¬ 
bunden werden müsste, wodurch der Ton auf das 
erste Wort fallen würde, welches wegen des Ge¬ 
gensatzes deorum agnatione nicht geschehen darf, 
so scheint uns Wagner recht zu haben, indem er 
familiarum Status verbindet: denn nun bekommt 
familiarum den Ton, wie es der Sinn verlangt. 
Ueberhaupt äussert sich Hr. G. einigemal dunkler, 
als wir wünschten, über die in Gedanken vorzu¬ 
nehmende Wiederholung eines Wortes, z. B. S. 10 
wo er il. de or. 53, 153. in den Worten , nam 
omue quod eloquimur sic, ut id aut esse dicanu/s, 
aut non esse , das Wort eloquimur, das Faber 
zweymal geschrieben' wiesen wollte, in Gedanken 
zu wiederholen gebietet, welches unsers Erachtens 
nicht geschehen kann. Noch mehr atossen wir I. 
e. 11. jjj. 31. an der von dem Herausgeber aufge- 
nommenen'Lesart lenitatis est enim suavitate de- 
lectans an. Denn ausser dass schon das est de- 
lectans aulfällig ist, könnten auch unsers Bedun- 
kens die Worte nicht so stehen, sobald lenitatis 
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suavitate , wie Hr. G. thut , verbunden wird. 
Uebrigens sehen wir noch nicht, wie diese höchst 
verdorbene Stelle, bey den so sehr abweichenden 
Varianten derselben , herzustellen seyn möchte. 
II. c. 3. i). 6. sagt Cicero nach der vom Heraus¬ 
geber aus zweyen Handschriften aufgeiiommenen 
Wortstellung von dem Bach Fibrenus: statim prat- 
eipiiat in Urem, et, quasi in patrieiam familiam 
ventrit, amittit noriien obscurius. Hr.^G. zog diese 
Wortstellung der Vulgata, in familiam patrieiam, 
um deswillen vor, weil patrieiam den Hauptbe- 
grift enthält. Allein so wahr diess gewisaermassen 
ist, so sind wir doch überzeugt, dass die Vulgata 
die allein richtige Lesart sey. Auch Hr. G. be¬ 
merkt anderwärts (S. 500} mit Recht, dass das Ad- 
jeefiv dem Substantiv nachgesetzt so viel ist als 
Jamilia, quae jiatrieia est. Diess aber ist hier der 
fall. Denn wenn die Worte so stehen, quasi in 
patrieiam familiam venerit, so wird das venit in 
familiam schon als bekannt vorausgesetzt, und da¬ 
her patrieiam vorgesetzt: d. i. so viel, als quasi in 
patrieiam, non in aliam familiam venerit. Dies» 
aber, soll nicht gesagt werden , indem ja da» 
selbst, in familiam venit, als etwas neues und 
noch nicht bekanntes vorgetragen wird. Um durch 
ein anderes Beyspiel die Sache deutlich zu machen, 
wenn jemand ßagt, spes magna est, so kündigt er 
an, dass Hoffnung, und zwar grosse, sey: wenn 
er aber sagt, magna spes est, so sagt er uns, dass 
die Hoffnung, von welcher die Rede ist, gross 
sey. Das erstere kann er auch dem sagen, der 
keine Hoffnung hat; nicht aber das zweyte. — 
Bey einer Wortstellung, wie an eben dieser Stelle 
gleich vorher: et taut um co'mplectitur, quod satis 
sit nwdicae palaestrac, loci, vermissen v/ir ungern 
eine Anmerkung, in welcher entweder die in der 
Thal nicht zu empfehlende Stellung des Worts loci 
vertheidigt, oder ein anderer Answreg eingeschlagcn 
würde. — Wenn der Herausgeber manchmal fast 
zu vorsichtig bey Aenderujig des Textes zu Werke 
gegangen ist, (z. B. I. 4, 14.. wo er revocas nicht 
aufnahm, das die meisten iVISS. haben, und das 
er selbst billigt und mit ähnlichen Stellen belegt, 
oder i. 3, 9. wo er subseciva hat stehen lassen, 
da er I. 4, 13. snbsicivis billigt und aufnimmt,) so 
scheint er uns dagegen an einigen andern Stellen 
Lesarten angenommen zu haben, die doch noch 
mancher Bedenklichkeit ausgesetzt sind. So liest 
er I. 4, 11. quemadmodum lioscius , familiaris 
tuus, in senectine uumeros in cautu ceciderat, wie 
zwar mehrere iVISS haben, aber, unsrer Einsicht 
nach , ist diess nicht deutlicher als die vulgata 
cecinerat. Denn weder glauben wir, wie Hr. G. 
will, dass man auf lateinisch cadere in cautu für 
langsamer und schwächer singen , sagen könne, 
noch dass cadere mimeros statt quoad numeros sich 
vertheidigen lasse , was bey einem Verbo , wie 
cadere, selbst in der Poesie nicht erlaubt ist. I. 9, 
26. finaen wir aus einer Handschrift aüfgenom- 
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mcu : et rernm plurimarvm obscv.ras nccessarias in- 
telligentias enodavit , wobey Hr. G. zwar mit 
Hecht den Gebrauch zweycr ohne Copula verbun¬ 
dener Ädjectiven durch Stellen rechtfertigt, die je¬ 
doch nicht alle von einer und derselben Art sind: 
aber für die aufgenommene Lesart konnten solche 
Stellen nur dann etwas beweisen , worin erklärt 
wurde, warum diese int eilig entme hier jipcessariae 
heissen. Diess aber ist nicht geschehen : auch sagt 
Cicero seiht 1. 10, 50. nichts weiter davon, als 
qnac in animis imprimmrtnr, de qüibus aiuea diri, 
inchoätae iuieUigeutiae , similiter m Omnibus im- 
primuntür. Man könnte daher wohl vermuthen, 
dass die Vulgata ucc satis statt necesuarias nicht 
zu verwerfen wäre, indem cs scheint, als scy 
durch Nachlässigkeit der Abschreiber ein Wort, 
wie perjectas , ausgefallen , so dass , was an der 
zwevten Stelle inehoatac intelligentins heissen, 
hier obseurae ucc satis perjectae genannt wurden. 
II. 4, 9. schreibt Hr. G. zwar mit Recht nach 
ttielirem MSS. a parvis euim, Quinte, didicitnus, 
ul in ius vöcat atcpie eat, eiusmodi alias, leger 
nominare: allein wenn man auch in einer andern 
Verbindung so sagen kann, 80 scheint doch hier 
ct vor ejusmodi stehen zu müssen, was sehr leicht 
ausgefallen seyn kann ; dieses wünschten wir von 
Hrn. G. wenigstens bemerkt gefunden zu haben. — 
Wenn diese und ähnliche Zweitel sich hier und 
da dem aufmerksamen Leser darbieten , so ist 
dies? bey einer so verdorbenen Schrift, wie die 
Bücher de legibus sind , kein Wunder : auch 
sind wir weit entfernt, durch dergleichen Bemer¬ 
kungen, die sich bev jedem Buche machen lassen, 
den verdienstvollen Herausgeber tadeln zu wollen: 
vielmehr gestehen wir, dass die Stellen, wo uns 
derselbe nicht völlig Genüge gethan hat , gegen 
die grosse Anzahl der Stellen, wo wir ihm un- 
sern Beyfall nicht versagen können, fast gänzlich 
verschwindet. Von diesen letztem Belege zu ge¬ 
ben, enthält sich Recensent, theils, weil es seine 
Sache nicht ist, bloss zu excerpiren, thetls, weil 
er mit Recht voraussetzen kann, dass die gegen¬ 
wärtige Ausgabe bald in d*n Händen aller Freunde 
des Cicero und der lateinischen Literatur seyn 
wird. Dagegen ist es Pflicht, von den beyden an¬ 
gehängten Excursen, deren ersterer de glcba, post 
crematum corpus, ad complendarn sepulturam, in 
os mortui iniecta, ad 11. 12, 53- vorzüglich um 
Wagners Erklärung zu widerlegen, handelt, den 
zweyten, de soni sede et ratioue in siugutis enun- 
eiationibus, der ein äusserst schätzbarer Bey trag 
zur genauem KemUniss des Baues der lateinischen 
Rede ist, ausführlicher zu betrachten. Was Hr. G. 
Sonus nennt, (gegen diesen Ausdruck hätten wir 
jedoch einiges zu erinnern) ist das, was wir Ton 
nennen. Mit Recht unterscheidet er denselben von 
dem Numerus, indem der letztere bloss die Eu- 
rhythmie iiir das Gehör, der Sonus aber die des 

Sinnes wegen nüthyyeudige Wortstellung betrifft. 

Bisher wusste man wohl ungefähr so viel , dass ' 
manche■ Worte, eines besonder/) Nachdrucks we¬ 
gen, im Anfang oder zu Ende des Satzes gesetzt 
Würden: allein diese ganze Theorie, wenn sie an¬ 
ders diesen Nainin verdient , war so ruh und 
mangelhaft, dass damit wenig oder nichts aus°e- 
rieiltet war. Hr. G. ist der erste, der mit bewun¬ 
dernswürdigem FJeisse und Scharfsinn diese rohen 
Spuren weiter verfolgt, und den Ton au. h in seinen 
feinsten Schattirungen beobachtet hat. ihm gebührt 
daher das Verdienst, den Weg zu einer Theorie ge¬ 
bahnt. zu haben, die so wie für die Kenntniss der 
wahren Latinitat, so auch insbesondere für die Kritik 
von der äussersten Wichtigkeit ist. Denn beynahe 
eben das, was für die Poesie und die Kritik de? 
Dichter das Metrum ist, das ist für die Prosa und 
die Kritik der Prosaiker eine Theorie <Rs Tons, 
als diejenige Lthre , wodurch die Wortstellung 
nicht mehr der Willkühr der Abschreiber überlas¬ 
sen bleibt, sondern die Wahl zwischen verschiede¬ 
nen Wortstellungen durch feste Regeln bestimmt 
wird. Dass eben diese Theorie auch auf die Inter¬ 
pretation einen bedeutenden Einfluss habe, leuch¬ 
tet von selbst ein, indem nun nicht mehr, was 
bisher so oft geschah, das für das Hauptwort ange¬ 
sehen werden kann, was der Wortstellung nach 
nur ein Neben wort ,ist. Wir bedauern , dass 
Hr. G. in dom erwähnten Excurs diese so wich¬ 
tige Sache nicht, ausgeführt, sondern nur einzelne 
Bemerkungen darüber mitgetheilt hat; doch auch 
diese verdienen • es, dass wir unsern Lesern nähere 
Rechenschaft davon geben. Uebrigens freuen wir 
uns, von sicherer Hand zu wissen, dass Hr. G. 
die ganze Sache in einer besonderen Schrift vollstän¬ 
dig ab handeln werde. Hr. G., ohne sich auf die 
Erörterung dessen einzulassen, was eigentlich das 
Wesen des Tons ist , stellt die Behauptung auf, 
dass der Ton in jedem Satze sein© bestimmte Stelle 
habe , obwohl in verschiedenen Sprachen nicht 
eben dieselbe. In jedem Satze sey ein zwiefacher, 
in langem Sätzen ein dreifacher Ton. Der zwie¬ 
fache Ton der kurzem Sätze eey in deren Anfang 
und Ende. Als Bey spiel wählt Hr. G. den ein¬ 
fachen Satz, spes est magna: dieser Satz, so aus¬ 
gedrückt, ist zwar bloss in der logischen Form 
abgefasst , demungeachfet enthält das erste und 
letzte Wort den Ton. Die Worte umgestellt, 
magna est spes, est magna spes, wird auch der 
Sinn verändert: gross ist die Iiojj innig; es ist 
wirklich grosse Hojj'nung. Hr. G. bemerkt ferner, 
der Hauptton falle in den Anfang, der schwächere 
Ton aut das Ende , und belegt diess mit Bey- 
spielcn. In langem Sätzen, zu welchen er alle 
zählt, die fünf oder mehr Worte enthalten, bleibe 
eben dieses Verhältniss des stärkern und schwa¬ 
chem Tons, es komme aber noch ein dritter Ton 
hinzu, der auch an Stärke der dritte st-y, und 
dieser falle in der Regel auf das vierte Wort. 
Einen Grund dieser auffallenden, obgleich in sehr 
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vielen Peyspielen 6ich zeigenden Erscheinung, gibt 
Hr. G. nichl an, lasst aber merken, dass es einen 
solchen gebe , und dass ei' anderwärts davon zu 
sprechen gedenke. Sodann handelt Hr. G. von 
den Ausnahmen, und bemerkt zuvörderst, dass 
der erste Ton nicht selten auf dem zweyten, drit¬ 
ten, ja bisweilen erst auf dem vierten Worte stehe, 
wenn nemlich das oder die vorhergehenden Worte 
aus kurzen Sylben bestehen , wie et, sed, ncqne 
enim, und dergl. Dahey scy jedoch zu. merken, 
dass der dritte Ton unverändert auf dem vierten 
Worte vom Anfang stehen bleibe; falle der erste 
Ton auf das vierte Wort, so nehme er die Stelle 
des dritten Tons ein. Eine andere Bemerkung be¬ 
trifft den Ton gewisser Partikeln, die im Anfänge 
des Satzes zugleich mit dem folgenden Worte den 
Ton haben, z. B. de 'cdS- T 1. S i man et illa 
quercus. Die Ausnahmen, welche den dritten Ton, 
der in der Mitte des^Satzes ist, betreffen, beste¬ 
hen darin, dass der Ton auch den mit dem vier¬ 
ten Worte zunächst verbundenen Worten mit^e- 
theilt werde , und zvy;ar erstens Adjeetiven und 
Pronominibus, zweytens den regierten Genitiven, 
drittens Präpositionen, Adverbien und andern Par¬ 
tikeln. Von den Adjeetiven sey zuvörderst zu mer¬ 
ken, dass sie, wenn auf ihnen der Nachdruck des 
Sinnes liegt, ihren Substantiven, welche an der 
vierten Stelle stehen , vorausgeschickt werden ; 
z. B. nam cum ceteras animantes abieeixset 
ad pastum. So wie hier nach des Verfassers Mey- 
nuug das Substantiv den dem vierten Worte zukom¬ 
menden Ton behält, so behält es auch den Ton, 
wenn das vorausgeschickte Adjectiv an der vierten 
Stelle steht: sive qaod est aliud verbum. Bis¬ 
weilen werde mit besonderm Nachdruck das Ad¬ 
jectiv dem an der vierten Stelle stehenden Nomen 
nachgesetzt , und auch da werde ihm der . Ton 
mitgetlieilt: urr/ue irnpedito anirno res tauta sus- 
cipi potest. Eben dieselbe oder ähnliche Brvvand- 
niss habe es mit den regierten Genitiven, den Prä¬ 
positionen, Adverbien und andern Partikeln, wel¬ 
ches alles durch Beyspiele erläutert wird. Ferner, 
wenn ein Wort, das den Ton im Anfänge des 
Satzes haben sollte, daselbst nicht wohl stehen 
kann, werde es ans Ende gesetzt, und habe $1 
den Ton. ^Aus demselben Grunde werden nicht 
selten die Adjeetiven, welche vor dem Substantiv 
stehen sollten, nach demselben gesetzt. Aus eben 
dem Grunde finde man so häufig die Participia 
der Perfecte und Future am Ende des Satzes. 
Eine andere Bemerkung , von der jedoch Hr. G. 
uns auf keine Weise überzeugen wird, ist, dass 
die Worte, welche durch einen Cöncursus voca- 
3ium mit einander Zusammenflüssen , auch den 
Ton einander mittheilen, so viel deren auch seyff 
mögen. Endlich zeigt Hr. G., dass der Accusativ 
mit dem Infinitiv sehr häufig einen bewundern Sa*:z 
mache , und daher durch die Interpunktion von 
den übrigen Worten getrennt werden rnuste. 

Diess ist ein kurzer Abriss der in diesem Ex« 
curs vorgetragenen Bemerkungen. Ein bestimmtes 
Ürtboil darüber zu fällen, wurde voreilig seyn, 
da der \ erfasser weder die ganze Theorie des 
Ions aufgcjttl 11, noch die Gründe seiner Behaup¬ 
tungen angeführt hat. Indessen, da der Verfasser, 
so viel aus dem erhellt , waq er hier bloss als 
Thalsache aufführt, einen andern Weg gehen zu 
wollen scheint, als der ist, den wir für den kür¬ 
zesten und, richtigsten halten , so erlauben wir 
uns einige 'Bemerkungen über die hier aufgesiell- 
ten^Sätzc, theils um- den würdigen Verfasser zu 
Wegräumung unsrer Zweifel zu veranlassen, theils 
um unsre Leser aut diese so wichtige Materie auf¬ 
merksamer zu machen. Auf zwey Dinge kommt 
es hierbey hauptsächlich an, einmal darauf, dass 
die Beweisstellen r ichtig betont werden ; zWer¬ 
fens darauf, dass der Begriff des Tons, und die 
Nothwepdigkeit seiner Verbindung mit gewissen 
Stellen in "jedem Satze, erklärt werde. In bey- 
den Rücksichten können wir nicht überall mit 
dem Verfasser übereinslimmen. Denn, so wie er 
uns in mehreren Stellen den Ton nicht richtig 
angegeben zu haben scheint, wovon wir weiter 
unten Bej spiele anführcii werden, so haben auch 
einige seiner Behauptungen, vorzüglich die, dass 
der dmto Ton in der Hegel auf das vierte 
Wort falle, innere Unwahrscheinliclikeit, und, 
wie viel auch immer Beispiele angeführt wer¬ 
den möchten , so wird doch niemand leicht 
überzeugen, dass man, wir wollen nicht sagen, 
die Worte gezählt, sondern durch ein dunkles 
Gefühl immer das zu betonende W ort erst an <lie 
vierte Stelle gesetzt haben sollte. Ueberhaupt aber 
lasst eich verrnuthen, dass, ungeachtet der uriend¬ 
lichen Mannichfaltigkeit, die sach in der Stellung 
der Worte und ihrer Betonung findet, die ganze 
Lehre vom ione doch auf sehr wenigen und ein¬ 
fachen Regeln beruhen müsse. Irr dem Begriffe 
des Ions, a;s der Auszeichnung eines besonders zu 
berücksichtigenden Wortes durch die Stimme, liegt 
an sich noch gar nichts, was diesem Worte eine 
oestimmto Steile in der Rede an wiese. Denn es 
mag die Wortstellung durch die Grammatik einer 
Sprache nothwendig bestimmt, oder irey gelas.sen 
6e'n ♦ so würde in Leyden Fällen die Betonung 
Willkührlicir seyn. War es z. B. Regel der Latei¬ 
nischen Sprache, dass man spes est magna sagen 
iliüs£tc , und jede andere Stellung dieser Worte un¬ 
erlaubt, so würde man, j'e nachdem man den ersten, 
oder zweyten, oder dritten Begriff auszeichnen 
wollte, diesen betonen müssen, und, indem die 
W orte immer so stehen bireben, würden sie doch 
nach der verschiedenen Betonung auf drey verschie¬ 
dene Arten zu verstehe» seyn. Wiederum, da die 
lateinische Sprache erlaubt, auch, magna est spes, 
spes magna eöt, est magna spei, est spes magna, 
magna spes est, zu sagen, so ist hier zwar eiue 

Möglichkeit# aber keines ,v eg* eine Noihwendigheit 
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vorhanden, dass diese verschiedenen Wortstellun¬ 
gen in Ansehung des Sinnes, und folglich auch der 
Betonung verschieden wären; vielmehr liesse sich 
wohl denken, dass in jeder dieser sechs Wortslel- 
hingen bald das erste, bald das zweyte, bald das 
dritte Wort betont würde, und folglich alles auf 
das betonte Wort, nichts auf die Wortstellung an- 
härae, Hieraus folgt, dass nicht die Betonung 
Schwierigkeit habe, (denn jedermann wird von 
selbst ein Wort, worauf er besonders aufmerksam 
machen will, auch mit der Stimme auszeichnen,) 
sondern die Wortstellung. Da nun wohl nicht ge- 
zw eileit werden kann, dass die Biegsamkeit einer 
Sprache in Ansehung der Wortstellung nicht so¬ 
wohl dem Bhythrhus, welcher erst später bey der 
Ausbildung der Sprachen berücksichtigt wird, als 
vielmehr den mannigfaltigen Arten einen Satz zu 
denken, ihren Ursprung verdanke: so i^t die gan¬ 
ze Lehre von der Wortstellung, in wit' fern die¬ 
selbe von der Art etwas zu denken abhängt, eine 
logisch - grammatische Lehre , mit welcher die- Be¬ 
tonung in so fern zusammenhängt, als sie eben 
in einer Bezeichnung der Art besteht, wie man et¬ 
was deiüit, und von dem Hörenden gedacht wie* 
sen will. Nun ist es das natür'jiorjte, dass man 
das, wovon man reden will, (das Subject.) als das, 
womit das Gemiilh vorzüglich beschäftigt ist, zu¬ 
erst nenne; sodann, dass man andeute, man wolle 
etwas von diesem Subject sagen, die Copula; end¬ 
lich, dass man angibt, was man davon aussagen 
will, das Prädicat, z. B. homines sunt mortales. 
Folglich war die allgemeine Kegel der Wortstel¬ 
lung die, dass das Subject, als das Hauptwort, zu¬ 
erst, sodann die Copula, und zuletzt das Prädicat 
gesetzt würde. Es fragt sich nun, ob auch in ei¬ 
nem solchen bloss logischen Satze ein Ton ange- 
troffen werde. Hr. G. behauptet diess: uns hin¬ 
gegen scheint es anders. Denn es ist doch ein 
grosser Unterschied, ob der Satz, homines sunt 
mortales ohne Ton ausgesprochen werde, in wel¬ 
chem Falle der Satz ohne alle Beziehung bloss als 
eine iür sich bestehende Wahrheit ausgesagt wird, 
oder ob ein Wort, z. B. das erste, betont werde. 
Wodurch dieser Satz eine Beziehung auf etwas an¬ 
deres erhält, indem der Begriff des betonten Wortes 
besonders ausgezeichnet, und andern Begriffen ent- 
gegi ngesetzt wird. Hieraus ergibi sich nun der 
wahre Begriff des Tons: er ist die bloss durch 
Verstärkung der Stimme .ausgedrückte Unterschei¬ 
dung eines Begriffs von allem, was nicht zu die¬ 
sem Begriffe gehört. Indem also der obige Satz, 
ohne Ton ausgesprochen, gar nicht andeutet, ob 
ausser den Menschen irgend etwas für sterblich 
aubgegehi.il werden solle oder nicht, so zeigt da¬ 
gegen die Betonung des Worts homines an, dass 
dieser Satz bloss von den Menschen gesagt, und 
alles andere, wenigstens jetzt, indem davon die 
Bede ist, ausgeschlossen 6eyn solle. Da also ei¬ 
gentlich in der Betonung eines Wortes ein ganzer 
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durch den blossen Ton angedeuteter Satz (dass 
nemlich dieser Begriff es sey, der von allem an¬ 
dern unterschieden werden solle) enthalten ist, in 
welchem Satze der Begriff’ des betonten Wortes das 
Subject ist: so folgt, dass, wenn es natürliche He¬ 
gel der Sprache ist, das Subject zuerst zu nennen, 
dem betonten Worte eigentlich überall die erste 
Stelle zukomme. In dem Satze nun, homines 
sunt mortales, trifft das Subject des bloss logischen 
Satzes mit dem Subject des durch die Betonung 
ausgedrückten Satzes zusammen. Es tritt aber häu¬ 
fig der Fall ein, dass auch das, was in dam bloss 
logischen Satze Copula oder Prädicat ist, in dem 
durch die Betonung auszudrückenden Satze Subject 
wird. Da nun das Subject zu Anfang stehen soll, 
so wird, wo die Sprache mehrere Wortstellungen 
erlaubt, das Wort, welches wegen der Betonung 
Subject seyn soll, zuerst gesetzt, weil es wichti¬ 
ger, als da& bloss logische Subject ist, und der 
bloss logische Satz verliert daher die gewöhnliche 
Ordnung der Begriffe: z. B. sunt homines morta¬ 
les: mortales sunt homines. Denn hier wird 
in dem durch die Betonung bezeichneten Satze 
sunt oder mortales zum Subject, d. h. die Worte 
so gestellt, ist der Sinn: das wirklich sterblich 
seyn kommt den Menschen zu: und Sterblichkeit 
ist die Eigenschaft der Menschen. Es können nun 
aber auch mehrere Worte in einem Satze betont 
werden, wenn nemlich mehrere Begriffe beson¬ 
ders ausgezeichnet und unterschieden werden sol¬ 
len, und liier gilt natürlich dieselbe liege] auch, 
für die librigen betonten Worte nach der Ordnung: 
z. B, homines mortales sunt: d. i. die Men- 
schen (nicht Gott) sind sterblich (nicht unsterblich): 
oder mortales homines sunt, wenn die Sterb¬ 
lichkeit der Hauptbegriff ist: sterblich (nicht un¬ 
sterblich) sind die Menschen (nicht GoU). Es ist 
also die vollständige Erklärung des Tons diese: der 
Ton ist die durch Verstärkung der Stimme be¬ 
wirkte Andeutung des Satzes, dass der Begriff des 
betonten Wortes ein von allem andern zu unter¬ 
scheidendes Subject sey. Die Sprache hat durch 
diesen Ausweg für Kürze gesorgt, und zwar so, 
dass sie jenen Begriff besonders setzt, und dann 
bloss zur Ergänzung das übrige hinzufügt, homines, 
sunt mortales; sunt, homines mortales, Diess zei¬ 
gen deutlich die Sprachen, welche, um das HüJis- 
verbum auszuzeichnen und vorzusetzen, ein unbe¬ 
stimmtes Subject zu nennen genöthigt sind, z. B, 
es ist ein Gott: eigentlich: es ist, ein Gott. 

Aus dem bisher Gesagten folgt noch weiter 
nichts, als dass die Hauptregel des Tons sey, das 
betonte Wort im Anfänge zu setzen. Es versteht 
sich aber von selbst, dass hier nur der Anfang de» 
Satzes selbst, nicht aber aller Nebenworte, die zu 
ihm, vorzüglich der Verbindung o.der sonstigen 
Darstellung wegen gehören, zu verstehen sey, z. B. 
si ejiiid est in me ingeuii, judices, ijiiod sentit 
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quam sit exiguum; aut si qua exercitatio di- 
ceudi. in qua me non infitior mediocriter esse 
versatuni. Das wievielste Wort mitten in einem 
Satze wieder einen Ton habe, ist ebenfalls davon 
abhängig, welche Nebenworte entweder ihm der 
natürlichen Wortstellung oder des Numerus wegen 
vorausgehen. Cicero sagte, si quid est. in me in¬ 
genii , weil es hier zuerst auf das wirkliche Be¬ 
sitzen von Talenten ankam: hätte er gesagt, si 
quid ingenii in me est, so war nicht das Besi¬ 
tzen, sondern die Talente die Hauptsache gewesen. 
Hätte er gesagt, si quid est ingenii in me, so 
war zwar das Besitzen als Hauptsache angegeben, 
aber die Talente doch stärker hervorgehoben wor¬ 
den, als .er wollte, und der Numerus war nicht 
schön. Ingenii si quid est in me konnte er gar 
nicht sagen : denn dann hätte vorher von den Ta¬ 
lenten die Ilede seyn müssen. Ferner indem er 
sagt, quod sentio quam sit exiguum, zeichnet er 
das aus, dass er selbst es fühle. Hätte er gesagt, 
qund quam exiguum sit sentio, so hatte er die 
Geringfügigkeit seiner Talente vorzüglich ausge¬ 
zeichnet. Beydes würde geschehen seyn, wenn er 
gesagt hätte, quod sentio quam exiguum sit. 
So ist auch in den beyden lolgnidcn Sätzen die 
Uebuug, nicht das Sprechen; ferner das Nichtleug- 
nen , und sodann erst das leidlich geübt seyn her¬ 
vorgehoben. Bey der Beurtheilung des Tones in 
dergleichen langem Sätzen bat man vorzüglich auch 
auf manche Worte zu achten, welche die Sprache 
aus einer gewissen Gewohnheit in gewissen Ver¬ 
bindungen oder an gewisse Stellen zu setzen pflegt. 
So steht häufig das Pronomen ego nicht weit vom 
Anfang und vor dem betonten Worte, ohne jedoch 
einen Ton zu haben, z. B. de legg.lI. 2, 5. nach 
Hin. G. richtiger Verbesserung, id enirn ego te 
aecipio dicere Arpinwn. 

Wenn nach dem bisher Gesagten die allgemeine 
Regel des Tons ist, dass das betonte Wort im An¬ 
fänge stehen müsse, so fragt cs sich nun, da das¬ 
selbe doch nicht selten erst am Ende gefunden 
wird* wie diese Ausnahmen zu erklären seyen, 
und welchen Regeln sie folgen. Nach des Ree. 
Einsicht sind diese Ausnahmen von dreyerley Art. 
Entweder wird dem Satze noch eine Bestimmung 
hinzugefügt, die, weil sie eine Nebenbestimraung 
ist, zwar nicht eigentlich ids ein Theil des Satzes 
vorgetragen, jedoch als eine wichtige Bestimmung, 
besonders ausgezeichnet, und daher wie ein eigner 
Satz behandelt werden soll: z. ß. de legg. I. 1, 5. 
quippe quum in Uta ad veritatem, Quinte, refe- 
rantur, in hoc ad delectatiouem pleraque. -Oder 
cs wird ein Hanptbegriif, um aus irgend einem 
Grunde die Erwartung auf denselben zu spannen, 
bi* an das Ende verspart: I. 23, Co. quae virtus 
ex providendo est appcllata prüden tia. Oder 
endlich, es wird ein Hauptwort des Numerus we¬ 

gen an das Ende gesetzt, .damit die Glieder der 
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Rede nicht eintönig werden. I. 1, u mauet vero, 
Attice uoster, et sein per mahebit; sota est enirn 
mg emo. 'Und gleich darauf: mihi enirn videris, 
fratrem laudando, svjjragari t ib i. Stund,- hier, 
mg emo enirn sata est, und tili suffra^ari so 
würde die Rede, weil jedesmal auch in den bey- 
den vorhergehenden Sätzen der Ton irn Anfang 
liegt, völlig eintönig werden. Eben so ist cs in 
der von Hrn. G. S. 502 angeführten Stelle, negat 
enim mutari posse music.as leges sine mutatione 
legum p ub L i c a r um. Allein in Ansehung der übri¬ 
gen Stellen, welche Hr. (,. dort beybringt, können 
wir nicht seiner Meynung seyn. L 5, 17. in qni- 
bus iie nosti 1 quiJem popnli latebunt, quae vocart- 
tur jura civilia. Hier ist nicht, wie Hr. G. 
nieynt, bloss civilia, sondern jura civilia, als ein 
technischer Ausdi uck betont. Jene Betonung würde 
an dieser Stelle einen ganz andern Sinn geben. 
II. »f, 10. gi t a autem simut einn mente divina. 
Auch hier ist nicht bloss divina, sondern auch 
mente bc-Lont. Es konnte nicht einmal cum divina 
mente heissen, so wenig als kurz vorher divina 
mens steht, da diess einen göttlichen ( gottähnli- 
chen) Verstand, nicht aber Gott sedbst, als ein ver- 
Siänötiges Wesen, bezeichnet. II. 3, 1 c. ueccssc est 
igitur legem haberi in rebns optimis. Auch hier 
steht rebits optimis, das, dem Vorhergehenden zu* 
tolge, ebenfalls wie ein technischer Ausdruck an¬ 
zusehen ist, nicht tur optimis rebits. II, 12, 2t}. 
ist es eben so mit opermn rusticorum, wo rusti- 
cor um o per um einen ganz falschen Sinn geben 
wurde. Wiederum können wir Hrn. G. auch "darin 
nicht Recht geben, dass er I. 1, 5, quamquam et 
apud Herodotum, patrem historiae, et apud Theo- 
pompum sunt inuumerabiles J-abulac, nicht bloss 
iunumerabiles, sondern auch fabulae für betont 
halt, welches nicht ist, da dieser Bcgrilf schon 
au* dem vorhergehenden sattsam hervorgeht, und 
es nur auf das iunumerabiles ankommt. Eben *0 
ist I. q, 31. de qua dicetur idoneo loco, da# 
letzte Wort, unsrer Einsicht nach, -unbetont. Hätte 
Cicero sagen wollen: da%on will ich an einem 
schicklichen Orte reden, so hätte er sag-en müssen, 
de .qua dicetur loco idoneo, d. i. loco, qui crit ido- 
neus. Da er aber idoneo vorgesetzt hat, so sagt 
er: davon will ich an einem schicklichen Orte re¬ 
den, d. h. nicht hier will ich davon sprechen. 

So viel von unsrer Ansicht des Tons. Wenn 
dieselbe etwas Wahres enthält, co zweifeln wir 
nicht, dass auch Hr. G. bey weiterer Ausführung 
dieser von ihm in Anregung gebrachten Lehre auf 
diese oder ähnliche Sätze hinführen werde. Denn- 
so wenig wir auch im Stande sind, aus den we¬ 
nigen hier von Hrn. G. nur im Kurzen, und bloss 
historisch autgestellten Beobachtungen die Theorie, 
welche er entworfen haben mag, zu beurtheilen, 
so glauben wir doch voraus sagen zu können, dass 
einig« dieser Beobachtungen bey genauerer Erüiung 
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anders moüificirt werden, oder auch gänzlich' weg¬ 
fallen dürften. Davon zeichnen wir vorzüglich fol¬ 
gende aus: dass in langem Sätzen ein dreyfacher 
Ton sey; dass der dem Range nach dritte Ton in 
der Mitte, und zwar auf dem vierten Worte stehe, 
«o wie auch die Ausnahmen, welche Hr. G. von 
dieser Regel macht; dass Worte, deren End - und 
Anfangsvocalcn in einander laufen, oder vielmehr 
einen Hiatus bilden, in einem Tone vereinigt wer¬ 
den; endlich dass auf die Quantität irgend eines 
Wortes etwas ankomme. Wir sind vielmehr über¬ 
zeugt, dass, wenn diese Sätze bey Seite gesetzt 
■werden, die ganze Theorie, welche dem gelehrten 
Verfasser unendlichen Stoff zu feinen Bemerkun¬ 
gen darbietet, weit leichter, sicherer, und fassli¬ 
cher dargestellt werden könne, als es ausserdem 
möglich ist. Uebrigens sind wir weit entfernt, 
auch in jenen Betrachtungen den Fleiss und Scharf¬ 
sinn des Verfs, zu verkennen, Es ist vielmehr hey 
einer so äusserst schwierigen und verwickelten 
Stelle ganz natürlich, dass der, welcher sie zuerst 
untersucht, eine Menge Beobachtungen anstellen 
müsse, die, wie scheinbar sie immer seyn mögen, 
doch am Ende, wie das Gerüst bey einem Baue, 
Weggerissen werden müssen, weil sie bloss dien¬ 
ten, das Wahre aufzufinden und zu begründen, 
nicht aber zum Gebäude selbst gehören. Ihr Ver¬ 

Kleine Schriften. 

Auch ein TVort über den im 5ten Stück des allgemeinen 
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Anzeigers der Deutschen die JTA.ederher Stellung des öf¬ 

fentlichen Gottesdienstes betreffenden Aufsatz. Leipzig, 

in Coinm. bey Bruder. 1809. kl. g* 24 S. (2 gr.) 

Der voreilige und frivole Verf. jenes berüchtigten 

Aufsatzes im aligem. Ans., wo die widersinnige Behaup¬ 

tung aulgestellt wird, es sey nicht der Muhe werth, 

dem verfallenen öffentlichen Gottesdienste sein voriges 

Ansehen wieder zu verschaffen, hat zwar schon von ei¬ 

nigen andern verdienstvollen Männern eine öffentliche 

sehr gerechte Rüge und Widerlegung erhalten. Dem un¬ 

geachtet wird man gewiss auch dieses zu seiner Zeit 

gesprochene Wort, womit sich der Verf. des vorliegen¬ 

den Aufsatzes über jenen Gegner des öffentlichen Cultus 

mit edler Wärme erklärt, mit Nutzen und ßeyfall lesen. 

Er hatte, indem er diesen lesenswertheu Aufsatz nieder- 

schiieb, vorzüglich die zu Anfänge dieses Jahres heraus¬ 

gegebene Abhandlung des verehrungswürdigen D. llosen- 

zn oller, welche eben diesen Gegenstand betraf, vor Au- 

g u; und (ohne die von Ilrn, J_). Rosenmüller schon be¬ 

reits auigejteiitcn treffenden Gegengründe zu wiedelholen) 

dienst wird ihnen niemand abspvechen, der es 
weiss, dass ohne dergleichen Zurüstungen bey man¬ 
chen Dingen gar nichts aufgebaut, werden könne, 
und dass der, welcher kein Gerüst machen kann, 
noch weit weniger je ein Gebäude zu Stande brin¬ 
gen werde. 

Dem Bijche, das sich auch durch netten unfl 
correcten Druck empfiehlt, ist ein von einem fleis* 
sigen Schüler des Hrn. G. verfertigter Index der 
wichtigem in den Noten berührten Sachen und 
W'örter angehängt. Wir wünschten, dass in diesem 
Index nicht bloss die Stellen, welche Hr. G. in. 
den nicht philosophischen Schriften des Cicero ver¬ 
bessert, sondern auch die, welche er in dessen 
Philosophicis und überhaupt auch aus andern Schrift¬ 
stellern , es sey verbessert oder erklärt, oder sonst 
etwas darüber bemerkt (und solcher Stellen sind 
nicht wenig) mit aufgezeichnet worden wären. 
Diess war um so wünschenswerther, je interessan¬ 
ter es seyn muss, über so manche schwierige Stel¬ 
len die Meynung des Herausgebers zu wissen. 
Möge diesem würdigen Manne Müsse genug zu 
Theil werden, um bald dem Publicum die Fort¬ 
setzung eines so schätzbaren und wichtigen Werks, 
als diese Ausgabe ist, übergeben zu können. 

liebt er aus dem Umkreis« der eignen Erfahrungen, wel¬ 

che er als Landprediger zu machen' Gelegenheit hatte, 

gerade das heraus, was ihn von der Unhaltbarkeit meh¬ 

rerer Behauptungen jenes Aufsatzes im allgem. Anz. am 

ti effendsten überzeugte. Er verbreitet sich vorzüglich 

über die Unvollkommenheit und Mangelhaftigkeit religiö¬ 

ser Einsichten und Kenntnisse, welche man auch in un- 

sern Tagen selbst in den sogenannten hohem Ständen 

nicht selten antrifft, über den wichtigen Einfluss, wel¬ 

chen Prediger sowohl durch Öffentliche Vorträge, als 

dinch Piivatunterredungen auf die Vervollkommnung der 

religiösen Cultur ihrer Gemeindeglieder äussern können 

und wirklich äussein; über die Ungerechtigkeit, mit wel¬ 

cher man jetzt nicht selten über den Predigerstand und 

seinen Einfluss (viel zu allgemein) zu urtheilen und zu 

entscheiden pflegt, und zeigt besonders zuletzt den von 

den L01 tsclnitten der Ribelinterpretation entlehnten Grund, 

welchen der Verf, jenes Aufsatzes im Anzeiger der Deut¬ 

schen aufgestellt hatte, um die Vernachlässigung der öf¬ 

fentlichen Andachtsubungen damit zu entschuldigen , in 

seiner ganzen Unhaltbarkeit und Blosse. Wir wünschen 

mit dem Verf., dass die Redaction jener Zeitschrift künf¬ 

tig in der Auswahl ihrer Aufsätze strenger und vorsich¬ 

tiger werden, und dass man überhaupt Angelegenheiten 

dieser Art in Zukunft nur lateinisch zur Sprache brin¬ 

gen möchte. 
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Geschieht» und Lesch.iJJcnh.eit der Bildung;anstall für künf¬ 

tige Lehrer, in Bürger - und Landschulen zu Freyberg, 

Dargestellt von M. Samuel Gottlob Frisch, Prediger 

zn Freyberg und Director der genannten Anstalt. Frey¬ 

berg, bey Craz und Gerlach. i8°9* 8* 7® 5i 

m 

Diese Bildungsanstalt ist igo5 entstanden ans den 

Lehrstunden über die Kegeln der Katechetik, verbunden 

mit praktischen Hebungen, welche der verdienstvolle Her¬ 

ausgeber dieser Schrift vom Anfänge . des Jahres 1797 an 

einer Anzahl Schüler des Gymnasiums gekalteh hat, Bey 

dem allgemeinen Landtage, der igog gehalten wurde, kam 

auch die Unterstützung der Seminarien zur Bildung der 

Landschullehrer zur Sprache. Die .Privatanstalt des Hm. 

Verls, wurde zugleich bekannter, und er veranlasst eine 

genauere Anzeige von. derselben der Ritterschaft des erz- 

genirgischen Kreises mitzutheilen. Der Hr. Verf. ber 

schreibt S.„ 5 ff. mit den Worten der geforderten Anzeige 

den Ursprung, Fortgang und die damalige Einrichtung 

seiner Anstalt. Er hatte sie nicht lange gegründet, so 

erhielt sie durch edeldenkende Männer eine Geldunter¬ 

stützung, um eine kleine zweckmässige .Büekersamnilung 

anzuschaffen, und die Lectüre der Zöglinge zu leiten. 

Das kleine Honorar, welches der Verf. von den.Mitglie¬ 

dern der Anstalt erhielt, w. ndte er dazu an, versorgten 

Zöglingen, die wenigstens noch drey Jahre mit der An¬ 

stalt in Verbindung blieben, und Ausarbeitungen halbjäh¬ 

rig einzureichen hatten, nach Verlauf dieser Zeit ein Ge¬ 

schenk an Büchern zu geben. Es ist zwar in der Folge 

diese Einrichtung weggefallen, aber der Nutzen der gan¬ 

zen Anstalt hat sich immer mehr bewährt. Zur Erwei¬ 

terung derselben, mit geringen Kosten, that; der Hr. Vf. 

ebenfalls Vorschläge, die denn zwar überhaupt geneh¬ 

migt wurden, jedoch wurden von den Ständen des Evz- 

gebrrgisehen Kreises nur lOoThlr. (nicht ganz die Hälft0 

der angegebenen Kosten) zur Unterstützung des Semiuar’s 

von 1305—rgli ausgesetzt; der Rath zu Freyberg be¬ 

stimmte noch dazu den Ertrag von zwey Concerts (we¬ 

nigstens 50 Thlr.) und die Verbindung des Seminariums 

mit dem Gymn. wurde stillschweigend bewilligt. Es wurde 

noch die Anweisung zu dem Elementarunterricht der 

Kinder mit in den Plan dieser Anstalt aufgenommen, und 

die Unterrichtsstunden waren schon, nebst einer kleinen 

Elementarschule ?.u Pfingsten 1805 eingerichtet, und die 

einzige Abänderung des frühem Plans bestand darin, dass 

statt der kalligraphischen Lehrstunden die Unterweisung 

im Elementarunterrichte durch Ilrn. Fiochlitzer gegeben 

wurde, dessen Methode Hr. Fr. ausführlicher beschreibt 

3. 27 ff. (Die Seminaristen erhalten auch Anweisung,) 

wie sie im Chor müsseu lesen und sprechen lehren. 

Auch die Vorübungen zum Schönschreiben werden vom 

Firn. Verf. S. 31 ff. genauer beschrieben. So wie beym 

LwMilehren 49 Zeichen für die Gruudlaute angeuoimnexr 

smd, so werden 56 Grundformen dev Buchstaben unsrer 

drey gewöhnlichen Alphabete angegeben. Der glückliche 

Erfolg dieser Anweisung zum. Elementarunterricht und 

der kleinen Elementarschule veranlasst« die Errichtung 

einer achten Classe beym Frcybergor Gymnasium durch 

den dasigen Stadtrath, als einer Elementar- xud Vöi be- 

reirungsclasse für Knaben, Hr. Rochlitzer wurde dabey als 

Lentei angestellt, und diese neue Schulclasse nach Ostern 

1806 eröffnet. Unter den bald nachher erfolgten kriege¬ 

rischen Stürmen blieben doch alle Schulanstalten in Ruhe. 

Zwey in Gegenwajt der ständischen Deputiiten dv 5 Erz- 

gebirgischen Kreises gehaltene Prüflingen bewährten die 

Nützlichkeit des Instituts., Duich ein aus dem Kirchen- 

raLh zu Diesden 2, Noy. 1807. ergangenes Resciipt wurde 

eine Unterstützung desselben durch einen jährlichen Bey- 

tiag aus den Aeraiden der Kirchen des ei zgebfrgischen 

Kieises von 4 bis 12 gr.. genehmigt, und so konnten mit 

dem Jahi IqC'S auch die Lehrstunden in der Kalligraphie 

nach bestimmten Regeln angefangen werden, und die 

rortdauei dei Uebungsstundc im Orgelspielen .war gesi¬ 

chelt, obgleich die Bey träge aus den Kirchenärarien nur 

g4 Thlr. 22 gr. für das Jahr ißoj betiugen. Doch kön¬ 

nen sie jüi die Zukunft aut 110 Thlr. berechnet werden, 

und die gestammten Einkünfte der Anstalt werden also 

260 1 hir. betiagen, und durch die Interessen eines klei¬ 

nen Gapitals noch einige Thlr. mehr. Davon Jiat der 

edle Diiectoi auch schon drey Stipendien für die ärmsten 

Seminaiisten gestiftet. F)as kleine Capital ist aus einem 

Geldgeschenke des um das Schulwesen durch Schriften und 

Veranstaltungen sehr Verdienten Hin. DömhefA von Car- 

lowitz entstanden. Am ig, Nov. vorigen Jahres wurdo 

ein Examen mit allen drey Classen der Zöglinge afige- 

steüt. Dei voitheilhafte Bericht, der davon an den hock- 

preissl, Kirchenratii erstattet wurde, veranlasste eia Re- 

ßciipt vom jo, Jan. dieses Jaiires, wodurch nicht nur 

dem Institute eine Gratiffcation von 25 Thljn. erthallt, 

sondern auch aus dem Vermögen des Johannisspitals zu 

Freyberg jährlich 50 Thlr; auf die drey Jahre ißot). io. 
und .u, bewilligt wurde. Durch jene 25 Thlr. und eine 

gleiche ton Hrn. Gerlack erhaltene Summe hat sich das 

Capital der Anstalt auf 100 Thlr. vermehrt. — Diese Dar¬ 

steilung vvnd, ohne unser Erinnern, maruiichlaltige Be¬ 

trachtungen bey aufmerksamen Lesern erwecken, und alle 

überzeugen, wie viel Gutes uneigennützige Thärigkeit, 

wenn sie will,; stiften kann. Ausser dem hochverdien¬ 

ten Vorsteher und dem Hrn. Rochlitzer ertheilen noch 

Ilr. Fast. Viebiger und Hr. Cantor Fischer Unterricht, 

Hr. F. hat noch ein Verzeichnis der atis dieser Anstalt 

hervorgegangenen Lehrer, eine Uebersicht der Lehrstun¬ 

den und Unterrichtsgegenstände, der Einnahme und Aus¬ 

gabe, der Verbindung dieser Bildungsanstalt für Schul¬ 

lehrer mit dem Gymnasio, und dessen was von einem 

Seminaristen verlangt wird, wenn er zu einer Lehrer - 

steile tüchtig seyn soll, beygefügt. 



t ü c k, den lj. May 1809. 

ZEITUNG 

NEU 

LEIPZIGER LITER 

ALTERT HU M SK U ND E. 

Wir fahren fort (vergl. Stück 55.) mehrere 
Monographien, durch welche die Archäologie 
«eit einigen Jahren bereichert worden ist, an¬ 
zuzeigen. 

Ueber den Antinous dargestellt in den Kunstdenk¬ 

mälern des Alterthums, eine archäologische Ab¬ 

handlung von Konrad Levezow, Professor der 

Alterthümer an der königlichen Akademie der bilden¬ 

den Küuste und mechanischen Wissenschaften, wie auch 

am Friedrich Wilhelms Gymnasium zu Berlin n. a. f. 

Nebst zwölf Kupfertafeln. Berlin, J. F. Weise. 

i8°8* *37 S. in 4. 

M it Recht bemerkt der Herr Verfasser im Ein¬ 

gänge selbst , dass eine systematische Anordnung 
und Zusammenstellung von Denkmälern des Alter- 
thums, die einen und denselben Gegenstand vor¬ 
stellen, nach einem in ihnen selbst liegenden Prin- 
cip, nicht nur an sich überaus nützlich und lehr¬ 
reich , sondern auch als Vorarbeit zu einer sehr 
wiinschenswerthen allgemeinen Classification aller 
vorhandenen bekannten Denkmäler schätzbar sey. 
Herr Levezow gab schon im Jahr 1301 einen schö¬ 
nen Beytrag dazu in seiner Abhandlung über den 
llaub des Palladiums auf geschnittenen Steinen und 
zugleich ein Muster, wie solche Classificationen 
nach den in den Denkmälern selbst liegenden Ein- 
thcilungs- ründen und Momenten der Handlung zu 
classiliciren sind. Noch umfassender ist die gegen¬ 
wärtige Abhandlung. Ausgeschlossen sind zwar 
alle die Denkmäler, die man ehemals vom Anti¬ 
nous deutete, und die nun längst schon eine richti¬ 
gere Erklärung erhalten haben , demungeachtet 
bleibt die Zahl der Werke, die mit Recht auf An¬ 
tinous bezogen werden, gross genug. Von man¬ 
chen liefert Ilr. L. die ersten Kupfer in Umrissen. 

Aweyter Band. 

So enthält die erste Kupfertafel vier Münzen nach 
Schwefelabgüssen, welche Herr Geh. Rath Uhdsn 
von den schönen Originalen, ehemals in der Vati- 
caubibliothek aus der Sammlung Carpegnjds und 
im Museum des Card. Albani, hat nehmen lassen; 
und die Zeichnungen von dem Antinous im Pallast 
Braschi - Onesti in Rom und von der Büste in der 
villa Mondragone hat der Herausgeber vom Herrn 
Staatsrath von Humbold erhalten. Er hat aber 
auch die Arbeiten seiner Vorgänger (deren Reihe 
pVeber mit seinen Antiquitadbus Antinoi , Giess. 
1711- erötnet) benutzt, und nur die Fortsetzung 
des Musee Napoleon (die nicht von Visconti, wie 
es hier heisst, sondern von Petit-Radel herrührt) 
ging ihm ab. Wenn Antinous schon dem Geschicht¬ 
schreiber durch seine innige Verbindung mit Ha¬ 
drian und die Folgen derselben wichtig ist , so 
wird er es dern Akerthumsforseher und Kunstken¬ 
ner nicht weniger durch die zahlreichen Monu¬ 
mente, die theils durch Mannichfaltigkeit der Dar¬ 
stellung, theils durch artistische Behandlung und 
Vollkommenheit, theils als bestimmte Belege des 
Idealisirens menschlicher Individuen, theils als Bei¬ 
träge zur Kenntriiss des damaligen Culturzustandes, 
einen bedeutenden Werth haben. Der Herr Verf. 
gebt von der Geschichte des Antinous aus , de« 
Jünglings , den Hadrian auf eine ausschweifende 
und unnatürliche Art liebte. Was die Mythen von 
der Vertraulichkeit zwischen Jupiter und Ganyme- 
des sagen , das ist in dem engsten Verhältnis de« 
Antinous zum Hadrian auf eine unbegrenzte Weise 
in Erfüllung gebracht. Alexander vergötterte sei¬ 
nen verlornen Freund Hephästion durch ein Ucber- 
maass eines reinem und edlern Gefühls bewogen, 
Hadrian den Antinous aus unlauterer Liebe. Anti¬ 
nous stammte wahrscheinlich von geringen Eltern 
ab, wenn er auch nicht gerade ein Hirtenknabe 
war. Er kam seiner Schönheit wegen unter die 
kaiserlichen Pagen (Pädagogia oder aulicos, nach 
Tertull. Apolog. 13.) und gehörte bald zur Classe 
derer, welche Hadrian seine catarnitos (Ganymede, 
Prüden t. adv. Sy mm. J. 274*) nannte; dass er ver* 

[59] 
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schnitten gewesen sey, könnte man ans des Pru- 
dentius Ausdruck: spoliatum sorte virili, schlies- 
een, wenn nicht andere Schriftsteller davon schwie¬ 
gen. Er musste den Kaiser auf Reisen immer be¬ 
gleiten , und ertrank bey einer Wasserfahrt auf 
dem-Nil (122. I. C.). Denn eine andere Erzählung, 
dass Antinous sich selbst für den Kaiser aufgeopiert 
habe, bestreitet der Verfasser mit wichtigen Grün¬ 
den. Man hat insbesondere auf einem geschnitte¬ 
nen Stein einen Beweis für die Selbstaufopferung 
des Antinous finden wollen, allein die Darstellung 
ist zwar räthselhaft, kann aber keinesweges auf 
Antinous bezogen werden. Nachdem der Herr 
Verfasser die mannichfaltigen Ehrenbezeigungen, 
die dem Antinous bewiesen wurden, seine Vergöt¬ 
terung, die ihm geweiheten Tempel, Mysterien, 
Spiele bemerkt hat, werden die zu seiner Ehre 
errichteten und zur Erhaltung seines Andenkens 
bestimmten Kunstdenkmäler aller Art unter drey 
Hauptclassen gebracht: 1. die, welche den Anti- 
jious im Charakter des blossen Porträts darstellen 
ohne Attribute und Modificationen , die ihn auf 
die höhere Stufe des Ideals setzen würden, 2. die, 
auf welchen er im allgemeinen Charakter eines Ver¬ 
götterten, eines Heroen erscheint, 3. die, in wel¬ 
chen . er in dem besondern Charakter einer be¬ 
stimmten Gottheit mehr oder weniger idealisirt 
wahrgenommen wird. Von der ersten Classo ist 
S. iß — 56 gehandelt. Mit Recht gibt der Verf. 
zuvörderst die allgemeinen und besondern Merk¬ 
male an, woran die Gestalt und der Charakter des 
Antinous in alten Kunstwerkeu sicher erkannt wer¬ 
den könne. Denn dass die alte Kunst in der Bil¬ 
dung der Idealität und Individualität irgend eines 
mythologischen oder historischen Charakters, der 
durch die Natur oder eine poetische oder artiqt, An¬ 
nahme vollendet war, fest und übereinstimmend han¬ 
delte , ist bekannt; -eben so bekannt, dass Münzen, 
weil sie mit den Namen der Vorgestellten bezeich¬ 
net sind, die sichersten Merkmale gewähren, nach 
welchen man sehr ähnliche oder gleiche Bildungen 
unbekannter Denkmäler erklären und benennen 
kann, Münzen mit dem Porträt und Namen des 
Antinous kommen häufig vor; aber fast alle Ab¬ 
bildungen des Antinous auf den nachgestochenen 
Münzen sind nach Hrn. L. Bemerkung mangelhaft, 
und verfehlen zum Theil sogar die Hauptzüge.. 
Die Abgüsse der Münzen aus den Museen von 
Carpegua und Albani waren die einzig echten For¬ 
men, die Hr. L. erhielt, und sie sind auf der er¬ 
sten Tafel mit grosser Sorgfalt gezeichnet und ge¬ 
stochen. Sie reichen hin, um eine vollständige 
Vorstellung von den Porträtzügen des Antinous zu 
bilden; und diese gibt Hr. L. selbst S. 21 f. so an, 
dass er doch auch die Gestalt der übrigen Theile 
des Körpers, ausser dem Kopf, den man allein auf 

: Münzen sieht, bestimmt. In dein Charakter eines 
Pagen Hadrians oder vielmehr Trajans ist er auf 
sechs Reliefs am Bogen Constantins in Rom in ganzer 

Figur. Der Herr Verfasser, der bey dieser Gele¬ 
genheit einige Bemerkungen über den Bogen Con¬ 
stantins macht, wünscht, dass ein neuerer Künst¬ 
ler diesen Bogen mit den daran befindlichen Bild¬ 
hauerarbeiten sorgfältig und mit Beobachtung des 
eigenthüinlichen Styls jeder dieser aus verschiede¬ 
nen Perioden berührenden Arbeiten , in Kupfer 
gestochen herausgeben möchte. 1. Eiue colossale 
Büste des Antinous von Marmor (Mus. Pio-Clem. 
VI, 47*) jetzt im Museum Napoleon ist eines der 
schönsten und am besten erhaltenen Brustbilder 
des Antinous in der villa Hadrians zu Tivoli ge¬ 
funden. Die Behauptung Visconti’s, dass die un¬ 
ten an die Brust des Antinous sich anschmiegende 
Laubverzierung; als Bild des ägyptischen Lotus, 
den Antinous als ägyptischen Heros, vielleicht Har- 
pokrates, charakterisire, bestreitet Hr, L. mit Recht; 
denn der Lotus wird nur auf den Köpfen ange¬ 
bracht , und jenes Laubwerk ist dem Akanthus 
ähnlich, und solche bedeutungslose Verzierungen 
findet man auch an andern Büsten. Noch zwölf 
andere Büsten des Antinous werden nur kurz an¬ 
geführt, darunter drey nach 'mündlichen Nachrich¬ 
ten. 2. Nur auf vier Münzen erscheint Antinous 
im blossen Porträt. Die meisten sind nach seiner 
Vergötterung geschlagen und haben den Rcynaiüen 
Hpw; oder Qto;. 3. Raspe führt im Tassie’schen Ka¬ 
talog sieben und siebzig Gemmen mit Bildern des 
Antinous auf, "wovon aber sechszehn neuere Ar¬ 
beiten sind; zwey alte sind mit den Namen der 
Steinschneider , Teucer und Cneius , bezeichnet. 
Die ziveyte Classe der Denkmäler S. 37 — 81 ist in 
zwey Abtheilungen durchgegangen, a. Antinous im 
allgemeinen Charakter eines Vergötterten oder He¬ 
ros, b. im Charakter, mit Namen und Attributen, 
einer besondern Gottheit. Einige Bemerkungen über 
das Vergütterungswesen der Allen, der Römer ins¬ 
besondere , in so fern es den dahin gehörigen 
Kunstwerken eine besondere Idealität verlieh, sind 
vorausgeschickt. Ausserhalb Italiens fing die, dem 
echt römischen Sinne widerstreitende , Apotheose 
(von römischen Feldherren etc.) schon in den Zei¬ 
ten der Republik an , besonders in griechischen 
Staaten, wo man freywillig oder gezwungen diese 
Art von Schmeicheley bis aufs äusserste trieb. Mit 
Cäsar’s Siegen und dadurch erlangter Herrschaft 
fing diese Ehrenbezeigung auch in Rom an, und 
wurde seitdem immer gewöhnlicher und ceremo- 
niöser. Die Vergötterten erhielten nun, auch auf 
Denkmälern, die Beynamen Divus, Diva; der Ge- 
schlechtsname des Vergötterten wurde mit einem 
hohem, entweder einem neuen oder dem einer 
altern Gottheit vertauscht, auch mit dem Zusatz 

N«a; Statuen aus edlern Metallen wurden 
ihnen errichtet; sie wurden in einer über die 
menschliche erhabenen Gestalt abgebildet, mit At¬ 
tributen der Götter, einer Strahlenkrone, einem 
Stern über dem Haupt, einem Nimbus , einem 
Scepter; auch erschienen sie nackt , oder nur 
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leicht mit der Chlamys, Palla, bekleidet; unge¬ 
achtet der Idealisirung behielten sie doch die indi¬ 
viduellen Züge der Gesichtsbildung , um erkannt 
'werden zu können ; die meisten Statuen der Impe¬ 
ratoren gehören zu dieser Classe heroischer Abbil¬ 
dungen; oft crfheüte man der ganzen Figur den 
bestimmten (Charakter einer besondern Gottheit. 
Zu all en diesen Bemerkungen sind die sie erläutern¬ 
den Beyspielc angeführt.' Zu Leyden Abtheilungen 
der zweyten Classe (S. 53) gehören: die Statue 
ehemals im Museum Cap.tol. , jetzt im Museum 
Napoleon (ein Kunstwerk, das man ehemals viel¬ 
leicht zu sehr gepriesen hat, das aber unter den 
Werken seines Zeitalters einen bedeutenden Platz 
einnimnit , und die Hauptzüge der Bildung des 
Antinous deutlich ausdrückt; der Kopf auf der mit 
Teucers Namen bezeichneten Genaue ist nach die- 
«er Slatue geschnitten), noch ein paar andere Sta¬ 
tuen (Hr. L. verenuthet, dass Antinous in diesen 
"Werken im Charakter des Narcissus oder Adonis 
vorgestelit sey, und erinnert, dass die Figur Mus. 
Capit. 111, 57. nicht Antinous, sondern die restau- 
rirte Statue eines jungen Athleten sey); ein Frag¬ 
ment eines grossen Beliefs, ehemals in der villa 
Aibani, jetzt im Museum Napoleon (die Abbildung, 
die Hr. L. T. 5. mittheilt, ist von einem sehr voll¬ 
kommenen Abguss des Reliefs in der kön. Akademie 
der Künste genommen ; der Kranz, den Antinous 
liier trägt , besteht aus vier ganz verschiedenen 
Blumengattungen, die mit Lorbeerähnlichen Süel- 
blaitern abwechseln ; nach Athenaua waren die 
Antinoischen Kränze bloss aus Lotusblumen ge¬ 
macht; zur Erläuterung dieser Stelle handelt Hr. L. 
S- 66 vom rosenfarbenen und himmelblauen Lotus 
und verbreitet sich auch über die bey Athen, an¬ 
geführten Verse eines alexandrinischen Dichters ; 
das Relief selbst ist im schönen Styl der alten grie¬ 
chischen Kunst); zwanzig Münzen und eia Con- 
torniate der spätem Zeit; zehn Gemmen (von de¬ 
nen einige umständlicher erläutert werden). Die 
dritte Classe (S. ge 1t.) stellt den Antinous auf, als 
wohlthätigen Genius (S«(uwv <xy— in der T. 6. 
genau abgebildeten Statue, ehemals in der königl. 
preussischen Sammlung, jetzt im Museum Napo¬ 
leon), als Bakchus (in drey Statuen, vier Büsten, 

unter denen auch die von Winkelmann zu sehr 
gepriesene, ehemals in der villa Mondragone zu 
Rom sich befindet, einer angeblich allen Gemme 
bey MiHin Mon. ined., welcne das Erhabene und 
Vertiefte vereinigt, welche aber Hr. L. S. 93 ff. 
für das Werk eines modernen Künstlers hält; sechs 
Münzen), als Mercur (in einer Büste, ein paar 
Gemmen, Münzen), als Helios (auf einer Münze), 
als Apollo, als deus Lunus, im Charakter des Pan 
(ebenialls nur aut Münzen), als Gariyroeies (in 
einer schönen marmornen Statue zu Rom, nach 
einer mündlichen Nachricht des Herrn Hofrath 
Flirt). Noch einige andere Vorstellungen des An- 
tinous im Charakter anderer angeblichen Genien 

oder Gottheiten werden streng geprüft und unbalt- 
bar betunden. Allein S. 116 ff. gellt der Hr. Ver¬ 
fasser zu den ägyptisch-griechischen oder vielmehr 
ägyptisch-römischen Monumenten über, die den 
Antinous im Charakter irgend einer ägyptischen 
Gottheit darstellen. Eine Inschrift bey Gruter lehrt 
schon, dass Antinous auch der ägyptischen Götter- 
veisammlung beygesellt, und als eine ägyptische 
Gottheit in Rom verehrt wurde. Uncl da die nach 
seinem Namen genannte Stadt Antinoopolis in dem 
Nomos lag, wo die Verehrung des Anubis einhei¬ 
misch war, so ist es wahrscheinlich, dass Anti- 
nous dort auch als neuer Anubis oder Mercur ver¬ 
ehrt wurde. Dahin deuten auch die Münzen, 
welche den Antinous mit der Lotosblume , aber 
als Jüngling stehend oder zu Pferde, den Cadu- 
ceus haltend, vorstellen. Auf einigen Münzen sieht 
man auch nur den Kopf des Antinous mit der 
Lotosblume, wie aut einer Gemme bey Lippert. 
Nach einer Liläuterung der Stelle bey Epiphan., zu- 
folge deren Antinous auch auf einem schwebenden 
Fahrzeuge oder Nachen vorgestellt worden war, 
fuhrt Hr. L. neun Statuen des Antinous im ägyp* 
tischen Costume auf; die Behauptung Winkel- 
manns ahei , dass Antinous auf drey antiken leasten 
des Stoschischeii Cabiuets als Flarpokrates vorge¬ 
stellt sey, lässt er aut sich beruhen.- Von S. 130 
an betrachtet er die dem Antinous angehenden und 
bisher beschriebenen Denkmäler als die sichersten 
Beweise von dem Zustande der Bildnerkunst im 
römischen Reiche während der Piegierung Hadrians. 
Die Münzen mit den Köpfen und Brustbildern des 
Antinous gehören zu den vorzüglichsten Werken 
der ötempeischneidekuiist; von den Gemmen zeich¬ 
nen sich einige durch Richtigkeit der Zeichnung 
und genaue Beobachtung des Charakterisirenden 
aus. Der (ehemals) Capitolinische Antinous ist 
ein bedeutendes Werk der alten Kunst, und man 
sicht aus ihm und andern damaligen Werken, dass 
es in Hadnaus Zeitalter Künstler gab , die noch 
im Besitz der Grundsätze und Kunstfertigkeiten 
guter Meister waren. Auch die Kunst erhobene 
Arbeiten zu componiren und zu behandeln w-an 
noch nicht verloren; und die Abstufung des Por¬ 
träts bis zu den idealen Pleroen - und Göttercha- 
rakteren zeigt , dass die Charakteristik der alten 
Kunst noch nicht erloschen und mechanische Ge¬ 
schicklichkeit noch mit innigem Kunstgefühl ver¬ 
bunden war. Doch tragen alle diese Denkmäler 
auch den ihrem Zeitalter eigenthümljchen Stempel 
an sich. In der Anordnung der Verhältnisse fehlt 
Grazie und Leichtigkeit der Behandlung, inniges, 
ungezwungenes Leben , was die frühem Kunst¬ 
werke auszeichnet. Die Kunst in Hadrians Zeit¬ 
alter war von der treyen und genialen Wirksam-* 
keit griechischer Schöpferkraft entfernt; die Zeit 
dar zwangvollen Nachahmung und der modischen 
Neueruugssucht war eingetreten. Daher konnte 
Wohl die Strenge Beobachtung der aus dem besten 
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Zeitalter entlehnten Regel immer noch etwas sehr 
Gutes fördern , nur nicht zu dem Höchsten des 
Originalgeistes führen , der in frühem Zeiten 
Meisterwerke schuf. 

UN GAR. LI TERA TUR GE S CHI CH TE. 

Conspectus Rcipuhlicae Literariae in Hungaria ab 

initiis regni ad nostra usque tempora delineatus a 

Paulio (Paulo) IVallaszky. Editio altera auctior 

«t emendatior. Budae, typis Regiae Universitatis 

Hungaricae. igoß. 8- XX und 536 Seiten ausser 

dem Index. (Ladenpreis £ Thlr.) 

Die erste Ausgabe dieses nützlichen Werks er¬ 
schien im Jahre i78,-5- Seit jener Zeit hat die Lite¬ 
ratur in Ungarn einen viel hohem Grad der Bliithe 
erreicht. Die erste Ausgabe hat im In- und Aus¬ 
lande den verdienten Beyfall erhalten. Recensent 
hat mit ihr die vorliegende Ausgabe verglichen und 
gefunden, dass der gelehrte und fleissige Verf. theils 
durch Berichtigungen der frühem Ausgabe, theils 
durch die Einverleibung der neuesten Literaturge¬ 
schichte Ungarns der zwey teil Ausgabe einen ent¬ 
schiedenen Vorzug vor der ersten verschalt hat. 
Dennoch muss er gestehen, dass er die zweyte Aus¬ 
gabe in Ansehung der neuesten Literaturgeschichte 
Ungarns sehr mangelhaft fand. Recensent vermisst 
die Namen vieler bedeutender Schriftsteller, z. B. 
Ladislaus Nemeth, Samuel Fuchs, Desdlfy, Sigmund 
Carlowszky, Jakob Glatz, Samuel Bredetzky, Sär- 
vari, Wächter, D. Wagner u. s. w., und bey manchen 
neuern Schriftstellern, die Herr W. angeführt hat, 
fand Recensent die wenigsten ihrer Werke verzeich¬ 
net. Hr. W. scheint mit der neuesten Literatur Un¬ 
garns nicht genug bekannt zu seyn. Diess lässt sich 
freylich einigermassen entschuldigen durch die we¬ 
nigen öffentlichen Bibliotheken in Ungarn, durch 
den geringen Verkehr der ungarischen Buchhändler, 
durch ökonomische Umstände, die dem Verfasser 
schwerlich erlaubten sich viele neue ungarische 
Werke anzuschaft'en. Indessen hätte er doch durch 
fleissiges Lesen der deutschen Literaturzeitungen und 
der österreichischen Annalen sich Kenntnisse von 
mehreren neuen Schriftstellern Ungarns und ihren 
Werken erwerben können. Auch in der altern Lite¬ 
raturgeschichte bleibt noch manches zu berichtigen 
übrig, und den Plan des Verfassers trift gerechter 
Tadel. 

Das vorliegende Werk verdient, dem Auslande 
durch eine ausführliche Anzeige und Beurtbeilung 
bekannt gemacht zu werden. 

In dpn Prolegomenis handelt der Verf. von den 
Schriftstellern über die ungarische Literatur. Die 
vorzüglichsten sind Bod und Horinyi, Der Verf. 
theilt eein Werk in zwey Theiie# 

Pars I. Conspectus reipublicae literariac ante 
renatas liieras. (S. 43—Sectio I. De Litera- 
tura Iiunno - Scythica. Dieser Abschnitt ist voller 
Irrthümer. Irrig hält Herr W. die Hunnen für die 
Stammväter der Magyaren oder Ungarn. Dieser Irr¬ 
thum ist schon längst von ungarischen Gescliichtfor- 
schein bündig widerlegt worden. Ueber das, was 
Hr. W. von der hunnisch - scythischen oder uralten 
ungarischen (si IJiis placet!) Schritt schwatzt, muss 
der Kritiker lächeln. Sectio II. Tradens conspectum 
reipublicae literariae a suscepto Christianismo ad re- 
natas usque literas i. e. a Seculo XI. ad Seculum XVI. 
Ueber den Anonymus Belae Regis Notarius schwebt 
Hr. W. ganz im Dunkeln. Er kennt nicht einmak. 
die vortreffliche Dissertation des sei. Cornidcs über 
diesen Nestor Ungarns, die Engel herausgegeben und 
mit Anmerkungen begleitet hat. Ueber das griechi* 
sehe Diplom des Königs Stephan* I., das er dem 
Nonnenkloster zu Weszprim rrtheilte, hätte Hr. W. 
S. 6y die Schrift von Aloys von Szerdah«lyi anführen 
sollen. Von den Verdiensten Stephans I. um die Cul- 
tur seines Volks handelt Hr. W. ausführlich. Rec. 
hebt aus diesem Abschnitt noch iolgende Data aus. 
König Ludwig der Grosse errichtete zu Fiintkirchen 
die erste ungarische Universität, worüber der Pabst 
zur Bestätigung eine Bulle erthcilte. König Sigmund 
errichtete im Jahre 1533 die Universität zu Oten. 
Die Königin Elisabeth, Gemahlin des Königs Karl 
Robert machte sich berühmt durch die Erfindung 
des ungarischen Rosmarinwassers (eau de la reine 
d’Hongrie), zu dessen Bereitung ihr jedoch ein 
Eremit Anleitung gegeben haben soll. Das Lumpen¬ 
papier war in Ungarn schon zu Anfang des vier¬ 
zehnten Jahrhunderts im Gebrauch. (Noch früher 
nach den Untersuchungen von Cornides, deren je¬ 
doch Hr. VV. nicht erwähnt.) Unter den Königen 
Sigmund und Matthias Corvinus lebten in Ungarn 
viele theologische, juridische, medfcinische, phi¬ 
losophische, mathematische und historische Schrift¬ 
steller, Redner und Dichter. Der König Matthias 
Corvinus hielt an seinem Hofe auch gute Musiker 
und Sänger. Im Jahr 14Ö7 stiftete Matthias Corvi¬ 
nus die königliche Akademie 211 Pressburg nach 
dem Muster der Universität von Bologna. Die nach 
Sigmunds Tode verfallene Universität zu Ofen re- 
sfauririe Matthias. Die Universität zu Fünlkirchen 
zählte unter Matthias manchmal .2000 Schüler. 
Unter den übrigen grossem Schulen blühten damals 
vorzüglich die Schulen zu Gran (unter der Leitung 
des gelehrten Erzbischofs Vitez), Waitzen, Bart¬ 
leid, Stuhl weissenburg , Leutschau und Kaschau. 
Im fünfzehnten Jahrhunderte hatte Ungarn zwey 
blühende gelehrte Gesellschaften , in Oten und ia 
Siebenbürgen. (Jetzt im neunzehnten Jahrhundert 
leider — keine!) Die reichhaltige Bibliothek zu 
Oien fing Matthias Corvinus an im Jahr 1465 zu 
errichten. Er verwandte auf sie jährlich 33000 
Goldgulden. Welche Liberalität ! Sie soll über 
50000 Manuscripte und gedruckte Bucüer enthalten 
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haben. Matthias war ein grosser Liebhaber der 
Mathematik und besass viele treffliche mathemati- 
Sche'Instrumente. Dasselbe galt von dem Graner 
Erzbischof Johann Vitez, der sich die besten ma¬ 
thematischen Instrumente zu verschaffen wusste. 
Die zweite öffentliche Bibliothek unter Matthias 
Corvinus war zu Gran (vom Erzbischoi Vitez er¬ 
richtet); die dritte zu Grosswardein. Matthias 
Corvinus Hess im Jahr 1472 die erste B'uchdruckerey 
zu Ofen von dem aus Italien berufenen Buch¬ 
drucker Johann Hess anlegen. 

Partis posterioris Sectio I. tradens eonspectnm 
reipublicae literariae a renatis ad instauratas Ute¬ 
rus seu ad annum 1770. ( S. 137 bis 436.) Zu An¬ 
fang des sechszehnten Jahrhunderts gerieth die wis¬ 
senschaftliche Cultur in Ungarn «ehr in Verfall durch 
die Niederlage der Ungarn bey Mohacs und die 
Fortschritte der türkischen Waffen. Doch bildeten 
sich damals viele Ungarn auf den hohen Schufen 
zu Rom, Bologna, Geneve, Basel, und vorzüglich 
auf der Universität zu Wittenberg, wohin sie der 
Ruf Luthers und Melanchthons lockte, und woher 
sie mit wissenschaftlichen Kenntnissen bereichert 
und mit Liebe für die Reformation erfüllt, zuriick- 
kehrtcn. Von den Beförderern der Literatur in Un¬ 
garn im sechszehnten Jahrhunderte zeichneten sich 
unter den Magnaten vorzüglich aus: der Graner Erz¬ 
bischof Nicolaus Olahus, Beter und Gabriel Perenyi, 
der Palatin Thomas Nädasdi, mit welchem Melanch- 
thon correspondirte, und Gregor Horvath Stansitli, 
der in seinem Dorfe Strasa oder Nchre in der Graf¬ 
schaft Zips ein berühmtes evangelisches Gymnasium 
errichtete, reich dotirte und mit berühmten Pro¬ 
fessoren besetzte, an welchem er sogar selbst die 
Rhetorik, Ethik und Dialektik docirte und theolo¬ 
gische Disputationen hielt. (Recensenten ist kein 
ähnliches Beyspiel von ungarischen Magnaten der 
neueren Zeit bekannt.) Der Verfasser führt nament¬ 
lich die theologischen, juridischen, medicinischen, 
philosophischen , mathematischen , rhetorischen, 
poetischen, philologischen Schriftsteller Ungarns in 
jener Zeit, und die meisten ihrer Schriften, so 
wie auch die berühmtesten ungarischen Musiker 
jener Zeit an. Ausführlichere Notizen über den 
merkwürdigen Johann Erdosi oder Sylvester, als 
Herr W. mittheilt , findet man im ersten Bande 
von Kazinczy’s Magyar Regisegek es ritkasägok. 
(Ungarische Alterthumer und Seltenheiten). — 
Dir Universität zu Ofen ward durch die Türken 
vernichtet. Die hohe Schule zu Fünfkirchen erhielt 
«ich länger, ging aber endlich auch zu Grunde, als 
ßich die Herrschaft der Türken in Ungarn erwei- 
teile. In Siebenbürgen stifteten Stephan und Chri¬ 
stoph Rathori die Akademie zu Klausenburg, die 
im Jahr i57Ü den Jesuiten überlassen wurde. Die 
Magnaten in Ungarn und Siebenbürgen waren da¬ 
mals unermtidet. in Errichtung von Gymnasien, 
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blühten die Gymnasien zu Bartfeld, Gyula, Erdöd, 
Bekes, Lippa, Agrain , Banovcze, Eperie3, Ka- 
schau , Leutschau , Schemnitz , Kremnitz , Neu¬ 
sohl , Pressbnrg , Oedenburg , Biese, Tolna, 
Szikszo , Nehre oder Strasa , Cseprey, Galgocz, 
Altsohl, Nemet-Liptsc, Rosemberg, Solna, Kar¬ 
pfen, Bries, St, Märton, Prividia, Erlau, Selye, 
Herrngrund, Debreczin, Grosswaidein, Säros -Pa- 
tak, Kronstadt, Herrmannstadt, Schaesburg, Klau¬ 
senburg , Nagy Enyed. Dagegen sagt Heumann 
in seinem Conspectus Reipublicae Literariae von 
Deutschland: ,,Seeulum XVI. Academias et Scho¬ 
las grammaticas habebat, mediis scholis, qua9 vo- 
camus Gymnasia, carebant civitates. “ Die Biblio¬ 
theken zu Ofen und Gran wurden durch die Tür¬ 
ken zerstört. Vergeblich bot der Cardinal Peter 
Päzmäny den Türken für die Corviuische Biblio¬ 
thek zu Ofen 30000 Gulden an, und fruchtlos ne- 
gocirte Leopold durch seinen Gesandten zu Con- 
stantinopel um die Herausgabe dieser Bibliothek. 
Als endlich Ofen wieder erobert wurde, fand man 
nur noch 300 Codices von der Corvinischen Bi¬ 
bliothek, die nach Wien in die Hofbibliothek ge¬ 
bracht wurden, wo sie noch aufbewahrt werden. 
In Leutschau und Kronstadt wurden um diese Zeit 
ansehnliche Bibliotheken errichtet. Um dieselbe 
Zeit wurden auch in der Moldau und Walachcy 
Bibliotheken errichtet, z. B. zu Kottavar von dem 
Fürsten der Moldau. Herr W. führt S. 134 und 
iß3 die im sechszehnten Jahrhundert in Ungarn 
und Siebenbürgen errichteten neuen Buchdrucke- 
reyen (die erste zu Kronstadt durch den Polyhistor 
Johann Honter), S. 186 und 187 die ungarischen 
Buchhändler im sechszehnten Jahrhundert an. In 
Siebenbürgen ward die erste Papiermühle im Jahr 
1546 zu Kronstadt angelegt. — Im siebenzehnten 
Jahrhundert erfreute sich Ungarn und Siebenbür¬ 
gen vieler Beförderer der Wissenschaften unter den 
Magnaten (namentlich Stephan Bocskai , Gabriel 
Bethlen, Georg Räkoczy I. und II., Michael Apaffi, 
Stephan Illyeshäzy, Georg und Stanislaus Turzo, 
Nicolaus und «Paul Eszterhäzy , Franz Forgacs, 
Peter Päzmäny , Franz und Paul Nädasdi , Peter 
Revai, Caspar Illyeshäzy, Georg Szecsenyi, Era- 
rich Lossy, Georg Lippai, Benedict Kisdi, Johann 
und Matthias Osztosith, die Freyherrn von Illava, 
Johann Bethlen , Catharina Pältfy und Susann* 
Lorandffy), und vieler gelehrter Schriftsteller in 
den Fächern der Theologie, Jurisprudenz, Medicin, 
Philosophie, Geschichte, Alterthumskumje, Philo¬ 
logie und schönen Wissenschaften (als Poet in un¬ 
garischer Sprache zeichnete sich vorzüglich der 
Grat Nicolaus Zriny durch sein episches Gedicht 
Adriai Tengernek Sirenaja aus) und der gelehrten 
Susanna Lorandfft und Dorothea Sophia Serpilius. 
Johann Apatzai gab im Jahr 1655 zu Utrecht die 
erste Encyklopädie der Wissenschaften in ungari¬ 
scher Sprache heraus. Neu gestiftet wurden in 
diesem Jahrhundert die Gymuasien zu Iiäsmark* 
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Modem, Treziiobanya, Trentschin, Jolsva (Alno- 
via). Akademien waren in diesem Jahrhundert 
zu Tyrnau (gestiftet von dem Graner Erzbischof 
und Jesuit Peter Pazmäny 1655), zu Kaschaü (ge¬ 
stiftet vom Erlauer Bischof Benedict Iiisdi 1657, 
bestätigt vom Kaiser Leopold 1660), zu Ofen (ge¬ 
stiftet vom Kolotscher Bis.chot Georg Szechenyi 
1637), zu Klausenburg in Siebenbürgen (erneuert 
vom Kaiser Leopold 1697)- Das größste und blü¬ 
hendste evangelische Gymnasium war zu Eperies 
(quod splendebat, sagt der Verfasser S. » dura 
salvo esse licuit , tanquam inter Stellas luna mi- 
rtores). Zur Errichtung dieses berühmten Gymna¬ 
siums gingen aus Ungarn und Siebenbürgen 30000 
Gulden, aus dem Aaslande (namentlich aus Schwe¬ 
den, Dänemark, Sachsen und Holland) eoooo Gul¬ 
den ein. Der Grundstein des Gymnasialgebäudes 
•ward am 5ten April 1666 gelegt. Das Gebäude 
kostete 25000 Thaler. Zum Rector des Gymna¬ 
siums wurde D. Samuel .Pomarius aus Magdeburg 
im Jahr 1667 berufen. Am lßten October 1607 
■wurde das Gymnasialgebäude oder das Collegium 
eingeweiht. Die Gegenstände der Vorlesungen in 
den hohem Classen waren : Dogmatik , Polemik, 
Moral, die hebräische und griechische Sprache, 
Jurisprudenz, Logik, Metaphysik, Moralphiloso- 
phie , Mathematik, politische und Iiuchenge- 
schichte, Geographie, die Erklärung der Classiker, 
Rhetorik, Poesie. In diesem Collegium wurden 
häuft" Disputationen angestellt und Dissertationen 
„edruckt. Im Jahre 1672 wurde den Evangelischen 
das Gymnasialgebäude entrissen, if>73 wurden die 
Professoren von dem kaiserlichen teldbcrm Graten 
von Volkra und von dem Erlauer Bischof Szegedi 
ins Exil "ejagt. Der Graf Emricli Tököli stellte 
im Jahr iC>84 das Collegium wieder her, und 
schenkte ihm zwey Weingärten in Talya, allein 
im Jahr 1638 nach der Besiegung Tököh’s kam das 
Collegium wieder in die Hände der Katholiken. 
Unter5 den reformirten Gymnasien zeichnete sich 
vorzüglich das Collegium zu Säros-Patak aus, von 
dessen merkwürdigen Schicksalen jedoch Herr W. 
S. 263 zu wenig erzählt. Von den Bibliotheken in 
diesem Jahrhundert handelt Hr. W. S. 264. bis 271, 
von den Bucbdruckereyen S. 211 und 272.^ Im 
Jahre 1613 ward in der Zipser Gespannschaft zu 
Teplicska die erste Papiermühle errichtet , . die 
noch fortdauert. Im Jahr 164.0 erfand D. Christian 
Augustinus ab Hortis, Arzt zu Käsmaik, den un- 
carischen oder karpatischen Balsam (Baisamum po- 
fychrestum), 1664 Georg Buchholtz , Rector zu 
Käsmark, das ungarische Limbaumöl. — Nach 
Matthias Corvinus erwarben sich die grössten Ver¬ 
dienste um die Beförderung der Wissenschaften 
und Künste in Ungarn die Königin Maria There¬ 
sia, Joseph II., Leopold II., Franz. S. 277 bis 
034 handelt Hr. W. von den literarischen Stiftun¬ 
gen in Ungarn (grösstentheils nach Kovachich). 
Die Evangelischen verloren im siebenzehuten Jahr- 
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hundert an ihren Schulen die meisten milden Stif¬ 
tungen. Seite 135 bis 563 fuhrt Herr W. an die 
Schriftsteller Ungarns aus dieser 'Periode in den 
Fächern der Theologie , Jurisprudenz , Aledicin, 
Philosophie Mathematik, Geschichte, Antiquitä¬ 
ten, Rhetorik, Dichtkunst, Philologie, und ihre 
Schriften bis auf die neuesten Zeiten. Dieses Ver¬ 
zeichniss ist äusserst mangelhaft« Abgesehen ,da- 
ion, dass Hr. W. die Namen mehrerer bedeuten¬ 
der neuer Schriftsteller gar nicht anfuhrt, wie Ree. 
schon oben bemerkt hat : so hat er mancher 
Schriftsteller bloss namentlich erwähnt'! ohne ihre 
Schriften anzuführen, bey andern nur einige ihrer 
Werke citirt. Diess ist z. B. bey folgenden Schrift¬ 
stellern der Fall: Szvorenyi, Pilarik, Jakob Wer¬ 
ner, Hamaljar , Andreas Plachy, Daniel IJoczko, 
Paul Kolbany , Gottlieb Huszty , Fleischhacker, 
Jacob Ferdinand Miller, Kövi, Podkoniczky, An¬ 
dreas Lehofzky, Engel, Koppi , Eder, Bärdosi, 
BarthoJomaeidcs, Viräg, Kazinczy, Baröczi, Ver- 
segi, Hannulik, Lantscbek, Tablitz, Palkowitsch, 
Buchholtz, Piller , lzzo , Dercsenyi , Iladali, 
Schedius, Johann Genersich, Bogdanich, Szäszky, 
Gottfried Schwarz, Kersczelich , Kollar, Szeve- 
riny , Alexius Horänyi , Karl Gottlieb Windisch, 
Karl Wagner , Daniel Cornides , Andreas Jonas 
Czirbesz u. s. w. Recensent könnte diese Lücken 
aus allen, allein er müsste mit dieser Ausfüllung 
viele Blätter dieser Literatur-Zeitung anfullen. _ 
ln dieser Periode hatte Ungarn vier Akademien: 
zu Tyrnau, Ofen, Kaschau, Raab; und Sieben¬ 
bürgen eine zu Klausenburg. Maria Theresia \ er¬ 

langte, dass die Protestanten beyder Confe6sionen 
in Ungarn und Siebenbürgen fur sich auch eine 
Akademie errichten sollten (mittelst eines Decrets 
vom 24sten August 1764) : allein die protestanti¬ 
schen Stände stellten vor, dass es ihnen an Fonds 
zur Errichtung einer Akademie mangelte. Das 
Collegium zu Eperies wurde inr Jahre 1705 unter 
Franz Iläkoczi’s Oberherrschaft den Evangelischen 
von den Katholiken zurückgegeben, und noch in 
demselben Jahre ward Johann Rezik aus TJiorn zum 
Rector des Collegiums berufen; allein im Jahr 1710 
wurde es samrnt der evangelischen Kirche den Evan¬ 
gelischen wieder entrissen und den Jesuiten einge¬ 
räumt, die darin bis zum Jahre 1775 blieben, im 
Jahre 1733 wurde das Collegiumsgtbäude den Meist¬ 
bietenden feil geboten; die Evangelischen erstanden 
es (ihr ehemaliges Eigenthum, an welches sie die 
gegründetesten Ansprüche machen konnten —) samrnt 
der dazu gehörigen Kirche fur 6000 Gulden, und 
versetzten in dasselbe wieder ihr Gymnasium. Die 
übrigen bedeutenderen protestantischen und katholi¬ 
schen Gymnasien in Ungarn und Siebenbürgen sind 
zu Erlau, Ofen, Gyöng)Ös, Pesth, Ternesvär, ho- 
locsa, Szegedin, Fünf Kirchen, Agram, Eszek, Pe- 
terwafdein, Posega, Fiume, Gunz, Weszprim, Trent- 
schin, Frividia, Neutra, Gran. Waitzen, Unghvär, 
Karisburg, Ceik - Somlyo, Balasfalva, Press bürg, 
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Oedenburg, Raab, Modern, Neusohl, Schemnitz, 
Käsmark, Leutschau, Dopschau, Csetnek, Gömör, 
Osgyari, Herrrnannstadt, Kronstadt, Bistritz, Schaes- 
burg, Debreczin, Patak, Loschontz, Rima-Szom- 
bat, Körös, Kecskemet, Maros - Vasarhely, Enyed, 
Udvarhely,-Klausenburg, Torda, Iiarlowitz. Neu¬ 
errichtete Realschulen sind: die metallurgische Aka¬ 
demie zu Schemnitz (gestiftet 1765), die auch von 
Ausländern stark besucht wird (des neulich mit die¬ 
ser Akademie verbundenen Forstinstitutes gedenkt 
der Verf. nicht), das praktisch - ökonomische Indu- 
strieinsfitut zu Szarvas (errichtet von dem dasigen 
evangelischen Pastor Samuel Thesehcdik 1779, be¬ 
stätigt vom Kaiser Franz 1798, eingegangen lgo6), 
das theoretisch-praktische ökonomische Institut, Ge¬ 
orgikon, des Grafen Georg Festetics von Tolna zu 
Keszthely (gestiftet 1796), das einzig in seiner Art 
ist, und auch von Ausländern besucht wird. (S. 397 
verwechselt der Verf. den Prof, der Oekonomie und 
Technologie Johann von Asböth mit dem Prof, der 
Naturgeschichte, Physik, Chemie und Tliierarzney- 
feundc D. Oeffner, die aber beyde gegenwärtig nicht 
mehr am Georgikon dociren, obgleich der erste fort¬ 
während Director des Georgikons ist), das prakti¬ 
sche ökonomische Institut zu Szent Miklos in der 
Torontaler Gespannschaft (gestiftet von Christoph 
von Nako igoi), die Forst - und Industrieschule zu 
Hradek in der Liptauer GeSpannsehaft (gestiftet von 
Franz Wiesner von Morgenstern), die Forstschule 
zu Eisenstadt (gestiftet vom Fürsten Nicolaus Eszter- 
häzy igo6); die Forst- und Jagdschule und die Be¬ 
reuter - Schule des Grafen Georg Fesietics von Tolna 
zu Keszthely (die zwey letzten hat der Verf. nicht 
angeführt). Eine Akademie der Wissenschaften oder 
eine königliche gelehrte Societät hat Ungarn bisher 
nicht; laut eines Reichstagsschlusses vom Jahre 1791 
soll aber eine unter günstigen Zeitumständen errich¬ 
tet werden. Die gelehrten Privatgesellschaften in 
Ungarn und Siebenbürgen, die Hr. W. anführt, gin¬ 
gen nach und nach wieder ein. Sonderbar genug 
führt Hr. W, die Institute gelehrter Zeitschriften in 
Ungarn, z. B. der Zeitschrift von und für Ungarn, 
des patriotischen Wochenblatts für Ungarn u. s. w. 
als gelehrte Societäten an. Die Haupthibliotheken 
in Ungarn und Siebenbürgen sind gegenwärtig: die 
Pesther Universitätsbibliothek, die ungarische Reichs¬ 
bibliothek des Grafen Franz Szechenyi zu Pesth, die 
Bibliotheken zu Tyrnau, Kolocsa , Fünfkirchen, Er¬ 
lau, Agram, Grosswardein, Klausenburg, Debrec- 
zin, Herrmannstadt, Enyed, Maros - Vasarhely, Ud- 
varhely, Pressburg, Keszthely, Säromberke (dem 
Grafen Samuel Teieki gehörend). Sehenswürdige 
Museen derNatur- undKünstproducte sind: zuPesth 
die Musea der Universitätsbibliothek und der unga¬ 
rischen Reichsbibliothek, zu Maros - Vasarhely das 
gräfliche I elekiscüe Museum , zu Oien das Museum 
des Palatins von Ungarn und das Museum des Hrn. 
Marczibänyi von Pucho, zu Debreczin das Kazai- 
*che, zu Frafeno das Museum des Fürsten Eszterhazy, 
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zu Hedervar das gräfliche Viczaische, zu Waitzen 
das Museum des Freyherrn von Schaffrath, u. s. w. 
S. 429 — 431 führt Hr. W. an die Buclulruckereyen 
in Un garn und Siebenbürgen. Rec. sieht nicht ein, 
wie der Verf. von den ungarischen Buchdruckereyen 
sagen kann: ,,quarum pleraeque, pro aetatis elegan- 
tia , sunt nitidissimac,“ da in den meisten elend und 
schmutzig gedruckt wird. Am meisten zeichnen 
sich durch Eleganz aus einige Buchdruckereyen zu 
Ofen, Pesth und Pressburg. Die elendesten Buch¬ 
druckereyen 6iud zu Leutschau, Eperies, 'Neusohl, 
Schemnitz. Die Buchhändler werden S. 451 und 
432 aufgezählt. In der Aufzählung der ungarischen 
Zeitungen S. 455 und 434 vermisst Rec. den Magyar 
Kurir des D. Decsi in Wien und die Hazai ludösi- 
täsok (vaterländische Nachrichten) von Stephan von 
Kultsär in Pesth. Auch die lateinisch geschriebenen 
Zeitungen vom Professor Georg Aloys Belnay in Press¬ 
burg, und von Rosenmann in Wien und den sieben- 
bürgischen Bothen führt Hr. W. nicht an. Der Re- 
dacteur der stark gelesenen Pressburger Zeitung ist 
gegenwärtig nicht mehr Daniel Tällyai (wie Hr. W. 
S. 433 sagt), sondern Schmidt. Im J. 1803 wurde 
an dem evangelischen Gymnasium zu Pressburg eine 
Professur der slawischen Sprache und Literatur 
errichtet, und dem geschmackvollen slawischen 
Schriftsteller Georg Palkowitsch übertragen. In Un¬ 
garn wurden im ißten Jahrhunderte folgende Erfin¬ 
dungen gemacht. D. Daniel Fischer, Arzt in Käs- 
mark, erfand die Medicamente Pulvis Bezoardicus 
Kesmarkiensis, Spiritus nitri Bezoardicus Fischeria- 
nus, Essentia Carpatica, Essentia ligni Carpatici 
contra vertiginem , Elixir antivenereum Fischeri. 
Noch ehe die Lady Montague in Europa die Blattern¬ 
impfung bekannt machte, hatte dieselbe schon D, 
Johann Adam Raymann, Arzt in der Scharoscher Ge¬ 
spannschaft mit gutem Erfolge ausgeübt. Da» Anaal- 
gamationssystem erfand der Freyherr Ignatz von Born 
in Schemnitz, und übte es zuerst im Jahre 1786 aus. 
Samuel Falka (gegenwärtig Schriftschneider an der 
königlichen Universitätsbuehdruckerey in Ofen) er¬ 
fand die Stereotypen zu derselben Zeit in Ungarn, als 
sie in Frankreich erfunden wurden (1798)- Den Rec. 
wundert es, dass.Hr. W. nicht der Erfindungen des 
geschickten ungarischen Chemikers, Grafen Ludwig 
von Török in Käzmer gedenkt. Seine Spiessglanz- 
tincturen (Törökische Tropfen genannt), und seine 
Zeugungstropfen bewähren sich durch die Erfahrung 
immer mehr trotz des Geschreyes des Gegners des 
Grafen. Seine Theorie der Medicin gibt allerdings 
den Medieinern manche Elössen, aber es Ist That- 
sache, dass er mit seinen Arzneyen die glücklich¬ 
sten Curen verrichtet, und dass sie nicht wie an¬ 
dere geheim gehaltene Arzneymrttel der Gesundheit 
schaden. 

Sectio II. tradeiis conspectum reipublicae Ute- 
rariae ab instauratione literarmn, id est ab anno 
MD C CLXX. ad clnnum MDCCCVXI. (S. 437 586) 
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Unsere Leser werden bereiis von selbst die Bemer¬ 
kung gemacht haben, dass Hr. W. in der ersten Se- 
ction vieles anführt, was in diese zweyte Section ge¬ 
hört. In dieser zweyten Section handelt Hr. W. 
grösstentheila nach Kovachich von dem neuen Stu¬ 
dienplan, der in Ungarn unter der Königin Maria 
Theresia im Jahre 1770 eingeführt wurde, von der 
Erhebung der erzbischöflichen Akademie zu Tyrnau 
zur königlichen Universität im Jahre 1769 (der Gra¬ 
uer Erzbischof Peter von Päzmany hatte tiir diese 
hohe Schule rooooo Gulden fundirt, die Graner Erz¬ 
bischöfe Losy und Lippai für das Studium der Juris¬ 
prudenz auf derselben 37000 Gulden, das Jesuiten- 
Collegium zu Tyrnau für jedes Jahr 10000 fl., Maria 
Theresia schenkte der Universität die Abtey der hei¬ 
ligen Helena zu Földvar), von der Errichtung der 
Studiencommission bey der königl. ungarischen Statt- 
halterey, von der Ausarbeitung des allgemeinen Stu¬ 
diensystems für Ungarn durch Joseph von Urmenyi 
und Daniel von Trsztyänszky (es erschien unter dem 
Titel Ratio Educationis totiusque Rei Literariae per 
Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas, 
Wien, bey Trattnern 1777 in gr. Q., aus welchem 
Werke Hr. W. S. 470 — 533 einen Auszug mittheilt); 
von der Versetzung der Tyrnauer Universität nach 
Öfen im Jahre 1776', und von da nach Pesth im Jahre 

; von der durch den lösten Reichstagsartikel 
vom Jahre 1791 angeordneten Regnicolar - Deputation 
zur Ausarbeitung eines neuen allgemeinen Systems 
der Nationalerziehung in Ungarn, deren Resultat das 
von dem Exjesuiten Georg Aloys Szerdahelyi ver¬ 
fasste Werk war „Ratio educationis publicae totius¬ 
que rei literariae per Regnum Hungariae et provin¬ 
cias eidem adnexas“ (Ofen igo6. 315 S. gr. 3.), aus 
welchem Hr. W. S. 541 — 536 einen Auszug mit¬ 
theilt, und welches wir in unsern Blättern in kur¬ 
zer Zeit recensiren werden. Von d< m in Pesth zu 
errichtenden ungarischen Nalionalmuseum konnte 
Hr. W. bey der Ausarbeitung seines Werks noch 

nichts anführen. 

Aus unserer Recension werden die Leser dieser 
Blätter von selbst ersehen haben, dass Hr. W. bey 
der Ausarbeitung seines Werks den Heumannischen 
Plan befolgte, was er in der Vorrede selbst gesteht. 
Diess kann Rec. nicht billigen. Besser hätte Hr. W. 
gethan, wenn er Eichhorns Plan in der Literatur¬ 
geschichte befolgt hätte. Aus dem recensirten Werke 
des Hrn. W. kann man die Fortschritte der Ungarn 
in den Wissenschaften upd Künsten nicht vollstän¬ 

N e u e Auflage. 

Pauli Brief an die Hebräer, erläutert von D. Gottlob Christ. 

Storr, königl. Würtemberg. Consisrorialiatli und Obev- 

bofprediger zu Stuttgardt, Zweyte verbesserte Auflage* 
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dig ersehen. Es enthält weder eine eigentliche Lite¬ 
raturgeschichte Ungarns, noch weniger eine Lite- 
rärgeschichte, sondern nur unzusammenhängend© 
Bruchstücke aus beyden. und eine gute Literaturge¬ 
schichte und Literärgeschiehte Ungarns gehört daher 
noch immer unter die frommen Wünsche. 

Hr. Wallaszky (evangelischer Prediger zu Jolsva 
in der Gömörer Gespannschaft) hat sich in diesem 
Werke als polemisirendcr Theolog nicht verläugnen 
können. So polemisirt er z. B. S. 288— c92 gegen 
das Wrerk des katholischen Professors Alber „Inter- 
pretatio S. Scripturae Tomi XVI. (Pesth, bey Tratt- 
ner igoi — 1804),“ und S. 317 lässt er sich über eine 
Stelle in des verdienstvollen Scbwartner’s Statistik 
des Königreichs Ungarn folgende rmaseen aus: „ Si 
auctor p. 582 contemptum Librorum de vero Chri- 
stiauismo Arndii , pro charactere illuminationis reli- 
giosae habeat: vereor, ne proxime biblicus Christia¬ 
nismus in philosophicum transformetur. Sed Deus 
meliora! Non eousque processit illuminatio apud 
Evangelicos p. 38 533. 533 seq. precatus luissem ma- 
jorem rei Scholasticae Seculi XVI. et XVII. nolitiam, 
et Styli gravitatem , qui proxime ad Sarcasmos acce- 
dit. Revera peccati orignialis-effectusl “ Solche hy¬ 
perorthodoxe Aeusserungen eines Zions Wächters ge¬ 
hören nicht in eine Literaturgeschichte. 

Xltt der Latmität des Verfs. kann man so ziem¬ 
lich zufrieden seyn. 

Recensenten freut es, dass dieses Werk einem 
liberalen Ctnsor in die Hände gefallen ist, der auch 
freyrmithige Stellen über die vormaligen Bedrückun¬ 
gen und Verfolgungen der Protestanten in Ungarn 
stehen liess. 

Das Werk ist ziemlich elegant, aber sehr incor- 
rect gedruckt. Auf den letzten zwey Seiten sind 
nicht alle Druckfehler verbessert. Z, B. S. 188 steht 
Megistratus statt magistratus, S. 248 Coceroniana- 
ruin statt Ciceronianarum, S. 290 jnstifiationis statt 
justificationis, S. 353 pouqvoik statt pourquoi, S. 
375 Waxmen statt Waxmann, S. 373 Adergan statt 
Aderjan, S. 579 Cymnasia statt Gymnasia, S. 332 
monta statt montaua, S, 391 Desius statt Delhis, 
S. 400 Geoprapliia statt Geographia, S. 417 Petra¬ 
wich statt Petrovich, S. 4X8 ist in einer griechischen 
Stelle mehrmals, anstatt p, das £ gesetzt; S.421 Syasz- 
ky statt Szäszky, S. 433 Üterarun statt literarum; 
amnum statt annum u. s. w, 

Tübingen, bey Heerbrandt. 1809. CII. u„ 704 S. gT. 

( 2 Thlr. 4 gr.) 

Nur neuer Druck (ohne Zusätze) von der Ueber- 
• etzung des Briefs an die Hebräer und dem Coromentar. 
nebst der Abhandlung über den Zweck des Tode» Jesu. 
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LEIPZIGER LITERATUR ZEITUNG 

Go. Stüs'k, den 19. May 1809. 

Akademische u. andere kleine Schriften. 

Bibelerklärung. 

Dt tempore, ouo epistola Pauli ad Galatas scripta fuerit? 

coromentatio exegetica, qua Viro S. V. Carolo Friedt- 

riio Bonizio niumu Pastoris primarii ad aedem S. Ste¬ 

phani et Superintendentis Dioeceseos Longosalissensis 

nuper susceptum gratulatur M. Io. Christ. Fischerus, Pastor 

Weberstadiae, Longosalissae, i8°8* 4* 54 S. 

Eigne» Studium hatte den mit biblischer Exegese ver¬ 

trauten Verfasser dieser schätzbaren Gelegenheitsschiift auf 

einige Ansichten und Bemerkungen geführt, welche in 

den Schriften anderer von ihm verglichenen Interpreten 

bey der Bestimmung der Zeit, in welche die Abfassung 

des Briefs an die Galater fällt, noch nicht benutzt und 

berücksichtigt worden waren. Er bahnt sich den Weg 

zur Mijtheilüng dieser Bemerkungen, indem er sich in 

den ersten drey Paragraphen S. 7 — 25 theils über die 

Veranlassung und Absicht des Sendschreibens an die Ga¬ 

later, theils über die Frage: Wenn und wie oft Paulus 

in Galatien war? theils über die Gal. 2, 1. erwähnte 

Reiso des Apostels nach Jerusalem erklärt. Die Veranlas¬ 

sung des Briefs findet der Verf. (mit den übrigen Aus¬ 

legern) in den Versuchen, welche damals mehrere Juden- 

Christen (nicht ganz ohne Erfolg) gemacht hatten . di« 

Christen in Galatien dahin zu stimmen, dass sie sich der 

Beobachtung des Mosaischen Gesetzes von neuem unter¬ 

werfen möchten, und das Ansehen des Apostel Paulus 

und seiner Lehre bey ihnen lxerabzu3etzen. Paulus muss¬ 

te in dioseni Sendschreiben theils sein apostolisches Anse¬ 

hen theils die Gültigkeit seiner Lehre von der Aufhebung 

des Mosaischen Gesetzes vertheidigen und schützen. Der 

Verf. unterscheidet ferner mit Koppe von der doppelten 

Actt. 16, 6. und Actt. »7, 23. erwähnten Reise des Apo¬ 

stels nach Galatien noch eine dritte frühere, auf welche 

sich die Stelle Actt. 14, (J. 7. bozielit. Er. erklärt sieh 

sodann für die neuerlich von Hrn. Dr. Keil in einer beson¬ 

dern Abhandlung vertheidigte Behauptung, dass Paulus 

Gal. 2, 1. von seiner Actt, 11, 20. erwähnten zvveyten 
Zweyttr Fd and. 

Reise «ach Jerusalem spreche, und widerlegt die von 

Vogel (in Gablers Journal für auserlesene theolog. Liter. 

11B. 2s St.) dagegen aufgestellten Gründe. Sehr bündig 

wird hier vom Verf. (§. 3.) gezeigt, dass mit jener Be¬ 

hauptung^ sowohl die Angabe eines Zeitraums von 14 

Jahien (ön* liv.ar&ae<x^wv srwv) am besten vereinigt wer¬ 

den könne, (sobald man die Zeit der Bekehrung Pauli 

als den terminus a quo und das 75oste Jahr nach Er¬ 

bauung Roms als das Geburtsjahr Jesu Christi annimmt) 

als die Erwähnung einer (der Verf. bezieht 

nemlich cias xrt« Gal. 2, 1. auf die Actt. u, 28- 

erwähnte prophetische Verkündigung einer grossen Theu- 

rung in Judäa) und das übrige was der Apostel Gal. 2, 2 ff. 

über seine Verhandlungen mit den übrigen Aposteln’ und 

namentlich (Gal. 2, x 1 ff.) über seinen mit Petrus zu An¬ 

tiochien geführten Streit bemerkt. Nach diesen Prämis* 

sen stellt der Verf. §. 4. seine Meynung über die Zeit der 

Abfassung des Briefs an die Galater auf. Dev Apostel 

verfertigte (dieser Meynung zu Folge) jenes Sendschreiben 

zu, Antiochien, gleich nach seinem ersten Aufenthalte un¬ 

ter den Galatern, ehe noch die (Actt. c. 15.) erwähnte 

Zusammenkunft der Apostel zu Jerusalem gehalten waid. 

Die Gründe des Hrn. Verf. sind folgende: 1) der Apostel 

erwähnt (c. 1. v. 11— 2, 15.) den zwischen ihm und 

Petrus noch vor jener apostolischen Synode geführten 

Streit, ohne jedoch etwas von seiner dritten Preise nach- 

Jerusalem und von dem gemeinschaftlich - abgefassten Der 
crete der Apostel zu bemerken, welches die Freyheit dez 

Christen von der Nothwendigkoit, das Mosaische Gesetr 

zu beobachten, öffentlich sanctionirt«, und daher hie, 

vom Apostel gewiss nicht übergangen worden wäre 

wenn er den Brief an die Galater erst nacli jener aposto¬ 

lischen Zusammenkunft geschrieben hätte; 2) da sich Pau¬ 
lus nach jener Synode der Apostel gefälliger, als vorher, 

na«h gewissen Vorunheilender Juden - Christen zu beque¬ 

men pflegte (1. Cor. 9, 20. 22.) und sogar, durch dies« 

Accommodation veranlasst, seinen Gefährten, den Timo¬ 

theus selbst dem Gesetz der Beschncidung unteiwarf (Actt 

16, 5 ); so bürgt schon die mit jener Accommodation 

unvereinbare Acussprung dos Pat ilus (Gal. 2, 3. 4. 5.)* 

xieque Titus, natione graecus, coactus est, ut circumci- 

deietur, qued vero attinet (so übersetzt der Ilr. Verf. 

die Worte: 5s royj vagneocuTtiv; \^svbthk<pevf) ad falsos 
C60] - . : 
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illos et irrepütios fratres — liis re ad tenipus quidem ces- 

simus obsequendo etc. so wie die Versicherung c. 5- v. 2. 

(coli, 4, 9. 10. 17. 5, 11. 12. 6, 1 £— 16) für eine 

frühere Abfassung des Briefs vor der Zusammenkunft zu 

Jerusalem. 5) der bittere Unwille, mit welchem sreh 

der Apostel theils über die Unbeständigkeit bei Galater 

(1, 6. 3, 1.) theils über die falschen .Lehrer und F-ettü- 

ger erklärt, welche die Galatisehen Christen zu irrigen 

Grundsätzen zu verleiten suchten (1, 7 — 9. 4, 16 iF. 5* 

g— 15. 6, x2 ff.) stimmt mit jener Annahme der Abfas¬ 

sung des Briefs zu Antiochien am ,besten überein (Paulus 

hatte hier den Einfluss jener falschen 1 ehrer am empfind¬ 

lichsten erfahren müssen); 4) die Stelle Gal. 6, 17* zeigt, 

dass der Brief sehr bald nach dem Actt. 14, 19. erzähltem 

Vorfälle geschrieben ward. — Die ganze lesenswerthe 

Schrift zeigt überall von der eignen Prüfung und Ein¬ 

sicht des Verf. 

Viro Maxime Reverendo, Friderico Henr, Starche —— 

nunus Superintendcntis Delitiensis gratulantur filii pii 

Ernestus AdolphuS Starche, Phil. D. LL. AA. M. ad 

Sclioi. Thoin. Lips. Collaborator et Henr. Gustavus 

Starcke SS, Theol. Cultor. Praerrrissa est Commentatio 

exegetic« in colloquium lesu cum mutiere Samaritana, Joh. 

c. IIIL Lips. ex off. Breitkopf. Härtelia, 18^9. 45 S. gr. 8» 

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher die Vor¬ 

züge des Evangel. Joh. und die Gründe warum es so 

sehr anzieht entwickelt, auch die Schriftsteller, welche 

das 4* Cap. erläutert haben, angegeben werden, geht der 

Verf., Hr. M. E. A. Starche, der durch diese Probeschnit 

seine exegetischen Einsichten und Bekanntschaft mit gu¬ 

ten Auslegern bewährt, zur grammatischen Erklärung des 

4 — 5u. und 39 — 42« Verses fort, sig xsA.iv erklärter mit 

andern Vorgängern ad, versus urb'em. ovrwg V. 6. das so 

verschieden erklärt worden ist, bezieht er auf xs>toxiaxuif 

u. s. w. ut erat jatigatus, nach Art und Weise eines Er¬ 

müdeten. Beym 7. V. wird erinnert, der Schriftsteller 

habe Samaria hier statt Sichern gesetzt, und überhaupt 

wohl diese allgemeinere Benennung häufiger gebraucht, 

•weil dadurch der Hass zwischen beyderr Nationen deutli¬ 

cher bezeichnet werde; was uns nicht wahrscheinlich ist; 

wir glauben vielmehr, dass der Sehr, hier nur den gewöhn!. 

Sprachgebrauch olme weitereRücksicht befolgt habe. Wie 

geschickt Jesus nach der unter jüd. Lehrern gewöhnl. Metho¬ 

de, v. 10. von einem sinnlichen Gegenstände Gelegenheit zu 

Belehrungen nehme, wird gut entwickelt, y\ t*u Stvv 

ist erklärt von der unverhofften Gelegenheit den Messias 

und seine Lehre kennen zu lernen, die, wie alles Uner¬ 

wartete, Gott ungeschrieben wird. Eben so gut ist die 

doppelte Bedeutung des vöMp aus einander gesetzt. 

Dass aus tier Benennung v.cqio; V. 11. nicht folge, die 

Samariterin habe Jesum für einen grossen und geehrten 

Mann gehalten, ist eins richtige Bemerkung. Ob V. 12. 

ri 5f£/z/z«r« die Heerden , oder Hausgenossen Jakobs sind, 

lässt der Hr. V. unentschieden, aber die erster« Bedeutung 

ist doch die gewöhnlichere und auch hier, wo von cnm 
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Haupte einer Hirtenfamilie die Piede ist, annehmlichere. 

Auch scheint nicht in. /xs/^uiv der doppelte Begriff der 

Klugheit und des Glücks zu liegen.. Der Sinn ist (wie'Jesu 

Antwort zu ei kennen gibt): Vermagst du mehr —- Dia 

eigentliche und tropische Bedeutung des 14. V. ist gut 

entwickelt. Die Meynung einiger Ausleger, welche die 

W01 te der Sarriaiiterin V. als eine satyrische Aeusse- 

rutig betrachten, ist kurz ahgeferiigx; mit,Blecht aber ist 

sie verworfen. Nach einem eben so richtigen Gefühl wird 

die Vermuthung einiger Ausleger über die Ursache, warum 

Jesus ihr befiehlt, ihren Mann zu rufen, verworfen. Da¬ 

gegen wird eine andere Vermuthung, dass fünf Männer 

sich von ihr wegen Ehebruchs getrennt haben, unterstützt. 

Dass aber Jesus ans der Erzählung anderer, oder auch aus 

der Miene, d< m Gesicht, der Stimme des Weibes die Ver- 

muthnng geschöpft habe, sie habe jetzt keinen rechtmässi¬ 

gen Ehemann, findet d' r V'if. unwahrscheinlich, und 

sieht vielmehr Jesu Aeussening als einen Beweis seiuer 

Allwissenheit an. Uebn^ens wiid bemerkt, wie gut sich 

Jesus durch diese Aufforderung der Frau, ihren Mann 

lierbeyzuholen, den Weg zu neuen Belehiungen gebahnt 

habe. Sie erkennt ihn gleich für tinen Propheten , und 

legt ihm, vielleicht um das Gespräch von ihrer bisheri¬ 

gen Lebensweise abzulenken, eine theologische Frage vor, 

die aber Jesus erst als überflüssig abweiset; dann aber 

(V. 22.) indirect beantwortet, indem er überhaupt be¬ 

merkt, dass die jüdische Gottesverehrung verständiger sey 

als die samaritanisclie. Der Hr. Verf. setzt den 2 2. Vers 

in Parenthese (denn der 2i. und 23. hängen zusammen) 

und umschreibt ihn so,1 dass es nicht nöthig ist, a durch 

0 zu erklären, vielmeht wird e überhaupt auf die res 

diuinas bezogen, „zwar sind die Juden in dieser Hinsicht noch 

aufgeklärter, als ihr; denn von ihnen geht auch das Heil 

aus“ ffuurv\qlei wird verstanden von dem Inbegriff alles des¬ 

sen, was zur Beförderung des menschlichen Heils Bient, 

nicht für cwrijo angenommen. So wie rr^o^KuysjTai akySiivoi 

Gottesverehrer sind, welche diesen Namen verdienan, so 

wild «AvjSsi« von der wahren und vollkommenen Art, 

Gott zu verehren, erklärt, xvsc/za vom Geiste, Dass Jesus 

der Samariterin so bestimmt V. 26. erklärt, er sey der 

Messias, leitet der Hr. Verf. daher, dass er ihre Aufrich¬ 

tigkeit und Redlichkeit bemerkt habe. Den Jetztern Tiieil des 

Capitels hat der Verf. weit kürzer behandelt. 

Griechische Literatur. Pindars Olympischer Sieges ge- 

sänge neunter und zehnter — von J. Gur litt, D. 

Hamburg i8°9- hey Schniebes, 27 S. in 4. 

Ununterbrochen fährt der Herr Director fort, in sei¬ 

nen Programmen die Olympischen Gesänge Pindars aufzu- 

klären. Die Methode, die er bey der Uebergetzung und 

Erklärung befolgt, ist schon aus den vorigen in dieser 

Literatur - Zeitung angezeigten Programmen bekannt. Die 

dem 9ten Gesänge Vorgesetzte Inhaltsanzeige ist vollstän¬ 

diger als die in der Heyn, Ausgabe. r^iirXoo; bezieht der V. 

auf den dray maligen Aus» uh RaUivixs X*“?8 «v«'?, der 

in dem Gedicht de* Archilochos Vorhang, nsy^koib üc; ver¬ 

bindet er mit ’OAv/zxi'a, wozu iv zu veistehen ist. G<- 

dike’s Muihmassuiig «VirsLat (V. 11.) ist Hr. G. geneigt 
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Beyfall zu geben; wenigstens fandet er sie der Anführung 

eben so weuh, als Pauw’» unwalnsbhernliclre Aenderung. 

rtxpr&v ciyyzXitxv (diese Kunde, V-47-) erklärter nicht von 

dem Ruf des Gesanges, sondern von der Bothschaft, dass 

ein Opuntier seine Minterstadt durch zvrey Siege verherr¬ 

licht habe. So s he nun auch den Grynd der Verbindung 

ir.it tTityXsywv irsXtv isibtü; ein,' welche Wort* Gediko 

lifirichtig getrennt liabe. D is Bild sey entlehnt von einer 

Flamme die etwas aufs schnellste in die weite Ferne ve:- 

kiindet, schneller als der Reuter zu Lande, das Schiff auf 

dem Meere es kann. Fr übersetzt: Darum bestrahlend 

die geliebte Stadt mit flammenden. Gesängen, sende ich 

überall umher diese Kunde, hurtiger als das (kraftvolle Pioss 

und das beflügelte Schiff — /zaAsoa,- ist das eigentliche 

Beywort vorn heftig lodernden Feuer ; tf-iriCpÄsysiy illustraw, 

splendere facere, dagegen Ryth. n , 69. splendere. Dass 

alle Vollführung edler Werke von den Göttern komme, 

ist ein dem Pindar gewöhnlicher Gedanke. Die zweyte 

Strophe bezieht Ilr. G, nicht auf drey verschiedene Käm¬ 

pfe, wie es die meisten Ausleger thun, sondern auf drey 

gleichzeitige Handlungen eines und desselben Kampfs mit 

Tselims vor Pylos, vergl. Ham. II. 5, 392 — 404. und 

den Schul, zu II. 15, 639- Die Gedikcsclie Muthmassung 

«vntvjTAv V. 50. findet der Hr. Verf. unstatthaft. Der 

Dichter spricht von diesem Götte;kanrpf mit zarter Scho¬ 

nung, und da Wäre die Vor Stellung, dass Pluto’s Stab be¬ 

siegt oder zerbrochen worden sey, zu hart. coipIx V. 57. 

ist Gelehrsamkeit, Kenntniss alter Mythen. Protogenia 

(V. 63.) könnte, nach Ilm. G. Vermutlurng, auch die 

Tochter des altern Opus , Geliebte des Zeus seyn, deren 

Sohn, vom Pflegevater (Lokros) Opus genannt, von ihm 

eine glei. linarnige Stadt zu regieren erhielt. Die Neigung 

der ältesten Dichter zum Elymologisiren, die schon an 

einem andern Orte angedeutet war, wird bey V. 7t. wie¬ 

der bemerkt (Aa;- kaot). Der Sinn von 73 ff. ist richtig 

so gefasst: rühme zwar die Tbaten der alten Opuntier, 

doch auch den jüngsten Sieg des Opirntiers Ephannostos, 

Das Bild, glaubt der llr. Verf,, sey entlehnt vom Pokal 

mit allem M ein, der mit-frischen Blumen umkränzt iss. 

Auch der Hr. Verf. war geneigt (wie Ilr. Heinrichs ehe¬ 

mals) a/vov statt cuvov zu lesen. Abel- im Pindar ist das 

BUd, vom Wein entlehnt, nicht anstössig. Den 77 ft. 

V. hatte Gedike nicht richtig übersetzt; der llr. V. übersetzt: 

doch auf Zevs Gebot (rsyyoa möchten wolil mehr die Ver- 

a; s! Jtungen seyn) schlurfte zurück alsbald das Meer seine 

Fluth. Uober die folgende sehr verwickelte Stelle erklärte 

sich Hr. G. sonst so: kslvwv gehe auf d,iS nähere kxol, kidh- 

tov ysvo; des Deukaüotr und der Pyrrha, eine Opposition 

davon sey IavsT. (pyrAaj weil Japetus Grossvater dos Deu- 

kaiion, folglich Urgrossvater tiiesei aus Stein Erzeugten 

war. Unter v.cgat Cpsoraryjv Kqoviöixv verstand er Töchter 

des Jupiter, Neptun und Pluto und glaubte, dass hier eine 

alte Sage zum Grund* liege, dass die Steinerzengten mit 

Töchtern der Krouiden ein kräftiges Geschlecht.erzeugt ha¬ 

ben, welches da» Land beherrschte. Jetzt aber interpun- 

girt uu d lie sot er: Iätt (£)# nöitßoi nx.oti ipsor, K(p,> 

oder vielmehr hinter- ot^yß-Csv setzt er das Comma, da 

diess Wort zur Vollständigkeit des Hauptsatzes gehört; 

so wie HOPftv statt des Singulars sieht und von d«n- Proto- 

genia zu varstehtn ist, so könne auch <Ps^tXtmv beybehal- 
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ten werden und sey nicht in (ps^riruj zu verhandeln. 

Die Uebersetzung: „Von jenen entsprossen eure erzbe- 

scliiideten Ahnen der Urzeit, der Jungfrauen Japetioni- 

schen Stammes Söhne und der mächtigen Kronidsn , hei¬ 

mische Fürsten immerdar.“ In V. 92. behält er den all¬ 

gemeinen Ausdruck des Originals bey: es trug in ihrem 

Schoosse den Saamen des Erhabensten die Gattin; weil der 

Dichter absichtlich das Gebären in Schatten gestellt, oder 

übersprungen hat; Ssrov viiv übersetzt er: den gebrachten 

Sohn ; unstreitig besser als Gedike: den fälscJiluLn Sohn 

VKsqtyötdov avbgx habe, erinnert er, der Dichter mit 

ix«ks<T7s verbunden, anzuzeigen, dass Lokros dem Sohne 

deu ehrenvollen Beynamen des mütterlichen Grossvaters 

beygelegt habe, als er schon gvosse Thaten verrichtet. 

So pflegten die Griechen nicht immer gleich nach der 

Geburt, sondern oft spät erst, nach gewissen Ereignissen 

und Veranlassungen den Kindern Eigennamen zu geben. 

Im 113. V. las Gedike som statt §sT?ai, Aber der Ilr. V. 

verbindet viel natürlicher diese Worte mit den unmittel¬ 

bar vorhergehenden: Jigs (rey TijXsl&ov) SsT?«/ «><pgovi etc, 

Tolephos muss nur dauun die Griechen nach den Schiffen 

tieiben, damit er dem Acliill und Patroklos Gelegenheit 

gebe, sich durch Muth und Standhaftigkeit auszuzeichiien. 

y na°k V = 5V muss als schleppend und den Sinn schwä¬ 

chend ausgestrichen werden, wie 7, 59. wo Pauw auch 

ys nach koyov -ei»drängte. Die Stelle 1 19 ff. Inbon die 

meisten Ausleger als Wunsch gefasst; nicht so der Hr. V., 

welcher bemerkt, welches hohe Gefühl von seinem Dich- 

tertalent Pindar stets äussere; der Sinn sey vielmehr': ich 

könnte noch viel von den alten Lokrern singen, aber ich 

kehre -/.tan Hauptzweck zurück. qk$ov 124 bezieht’ sich 

a! o auch nicht auf einen frühem Gesang des Dichters 

auf Epba- irsostos oder dessen Brüder. Das Bild von dem 

Muser.wagen ist veranlasst durch das natürliche Bild des 

Aufschwungs in die Lüfte, der poetischen Begeisterung. 

Dann will er 'irSutatg rs lesen, rt-rs (statt acc'i) ist nicht 

ungewöhnlich. 133—1^2. verstehen die meisten Ausle- 

vom Siege im Mettlauf; «-tttu-j könnte darauf gehen, 

a!--er ogy^s-riji;, Zoktg und -dx/xiiaex; entscheiden für deu 

Ringekampf. Die Ringer suchten einander Stellungen ab- 

zulauei n , wo einer, ans dem Sclnverpuncte gebracht, 

leichr nie dergeworfen werden kom t.;. y.viikog ist der Kreis 

der Zuschauer, mgaio; bezieht Hr. G. auf Jugendseiz und 

Schönheit das Gesichts, y.aks; auf Schönheit und Ebenmaass 

des Körpers.' Auch Hr. G. glaubt, dass V. 143. T* für 

a ö5 als Ex.clamat.ion angenommen weiden könne. 1 56 ff. 

übersetzt erj. doch nicht mit Unrecht decket Schweigen 

jegliches Werk ohne Gert vollbracht! y nach esety. wird 

weggtstiiclien. Etwas dunkel ist die Uebersetzung von 

aijrsHtxi 161. ,,anf dem steileston Gipfel blüht' die 

Vortrefflich heit.“ Der letzte Aufiuf (der sich nicht auf 

einen andern, sondern auf den jetzigen Olympischen Sie» 

be/.iebt) ist nicht vom Dichter an den Chor gerichtet, son-* 

dem der Chor fordert sich selbst zum Preiss des Sieges 

auf. Noch sind viele andere Gedanken, und mythische 

und historische Anspielungen di»sei- Ode tteflicli ejläutert. 

Bey dem zehnten Siegsgesang lutteGidike die Vei mutliung 

aufgostellt, der Dichter habe absichtlich den versproche^ 

nen Hymnus veigcsscn, weil es i!in> an Stoff gefehlt, der 

Sieg des Agesidamos weniger ehrenvoll gewesen und er das 
[60*] 
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Versprechen übereilt habe. Diese Ansicht bestreitet der 

Ilr. Director mit Gründen, die ans Pindars Charakter und 

aus der Natur der Sache selbst hei genommen sind. D ass 

P. so wenig zum Ruhme des Siegers »agr, beweiset noch 

nicht Mangel des Stoff», auch in andern Pindar. Hymnen 

findet man dasselbe. Von dem Vaterlande des Agesidamos 

konnte er nicht viel erzählen, weil es eine noch junge 

Kolonie war. Daher geht er zu dem Mutterlande dersel¬ 

ben und der Fabelzeit über. Hr. G. verbindet 1 — i2. 

und 101 — 108. um den wahren Sinn des Dichters zu 

fassen: er will das Versprochene, aber Vergessene, mit 

Zins entrichten. Wie kam es aber, dass er sein Verspre¬ 

chen vergass ? Der Aufruf V. i ff. ist nicht au die Mu¬ 

sen gelichtet, sondern allgemeine Apostrophe, die den Zu¬ 

hörer oder Leser ins Interesse ziehen soll. Das Bild des 

Einschreibens (Eingrabens, yqifysaSou') der Gedanken auf 

die Tafel der Seele wird aus andern Dichtern, die Vof- 

Stellung der Wahrheit als Jupiters Tochter aus verwandten 

.Ideen erläutert; bqSh yslq V. 7. nicht mit Heyne durch 

5/via/a erklärt, sondern die hocherhabene Fiechte auf die 

Sitte des Stimmgebcns bezogen. 12. <5 roy.c; wird nicht 

von der eilften Ode, sondern von der gegenwärtigen rich¬ 

tig verstanden. Wakeflelds Muthmassung ßjaSy jx£>so; ^ält 

Hr. G. für unnöthig, und findet ßaS-'j bedeutungsvoller. 

15. yoivo; Xcye; (gemeinsamer Hymnentribut) weil er dem 

Dicb'er und seiner Vaterstadt zugleich gebührt. Der i>om 

Strome gewalzte Stein ist der Gegenstand des Gesanges, so 

wie das xv/x« qtov den Gesang bezeichnet. Hr. G. hält 

die beyden Sätze V. 10 ff. für Fragen, zu denen hinzuge¬ 

dacht werden müsse: fragst duy oder fragt ihr, wohin—- 

’ArqtYSix (17. furchtfreye Fp'a.hrheit') wild als zugleich 

den Begriff der Gerechtigkeit enthaltend gefasst. Die Lo- 

krer ehren die Kalliope nicht als Muse der heroischen 

Poesie; denn diese Vertheilung der Geschäfte der Musen 

kennen die ältern Dichter nicht, sondern weil sie über¬ 

haupt Musik und Dichtkunst liebten. Den raschen Ue- 

hergang auf Kvknos erklärt Hr. G. nicht mit Gedike da¬ 

her, weil dieser ein Sohn (des zunächst vorher erwähnten) 

Ares war, sondern um das Beyspiel, durch welches sein 

Held entschuldigt werden kann, vorauf zu stellen. Wie 

Hercules im Kampfe mit Kyknos anfangs wich, nachher 

durch seinen Kampflehrer Hylas angeleuert doch siegte, so 

auch Agesidamos. Di« von Heyne nun aufgenommen« 

Leseart (pvvr ajsra billigt auch Hr. G., w eil es zur F*ich- 

tigkeit und Vollständigkeit des Gedankens dient; statt ns 

will er lieber r« lesen, wie bs vs oft zusammen steht; 

»jpywv aber behält er V. 27. bey, weil 26 und 27. keine 

entgegengesetzten Gedanken enthalten. Er übersetzt: Son¬ 

der Mühe erfassen wonnigen Kampfrnhm nur wenige, 

der da leuchtet vor allen andern Werken dem Leben ein 

erheiterndes Licht. Im 55- V. findet er es unnöthig uxfg>- 

fbtov in virepßi0; zu verwandeln, da solche VeiSetzungen bey 

lyrischen Dichtern sehr gewöhnlich sind, lasst eich 

weder auf den fxiffDo; noch auf den Herkules beziehen, 

sondern auf den Augeas selbst, «/xsvov V. 41. wird gebil¬ 

ligt, da «/x/xsvcv einen gezierten Sinn gebe. Gegen Heyne 

wird erinnert, dass V. 49.avr^rat: für sich nicht allein genom¬ 

men weiden könne, statt ävr. r ■> llqenktt: avrs/v sey mit 

dem Genit. aXoucr/o; construirt nach dem Homerischen 

Sprachgebrauch, und bedeute , in Gefangenschaft gerathen. 

oder dev Gefangenschaft sich entgegenstellen um sie ab¬ 

zuwenden. Die Comroata nach aßovki* und «vrfje’a; 
streicht Hr. G. weg. «Xcc; v- 53- versteht auch Hr. G. 

von der Wiese, Flur, und iv x*SaqJl von dem ebenen, 

freyen, sonnigen Platz. Die schöne Dichtung 65 ss. dass 

die Moiren (um den Spielen Glück und Ruhm zu ge¬ 

währen ) und der Chronos (um ihnen Beständigkeit zu 

geben und ihren Werth zu erhärten) bey der. Weihe der 

Olymp. Spiele erscheinen, wird trefflich, erläutert. 5/sXiLv 

V. 69. bezieht Hr. G. auf die Vertlieilung der Beute als 

Opfer unter die 12 Götter; denn auf die Austheilung 

unter das Heer kann es nicht gehen; nach sojriv 71. 
setzt er ein Punct, So erhält auch die folgende Stell« 

ihre gehörige Bestimmung. 72. lieset er mit der Aid. 

tora.lv 109 skecys > da -ys hier ganz überflüssig wäre. Es 

ist übrigens hier nur von Siegern der ersten Kampfspiele 

die Rede, die alle aus dem Peloponnes gebürtig sind. Di« 

active Bedeutung von (pXsya/v und alSvffffvv 89 f. ist mit 

mehrern Beyspielen belegt. Der Sinn von 94 ff- wird 

so angegeben : was bey der ersten Feyer dieser Spiele ge¬ 

schah, dass mit dem Siege Zeus, der diese Siege verleiht, 

zugleich gepiiesen wurde, das will ich jetzt tliun. Durch 

die Ausleger sey die Stelle mehr verwickelt worden; zu 

yxqiv könne man nicht v.ark oder f /; suppliren, auch es 

nicht als Apposition zu ßqovrav anpehmen. Man müsse 

lesen : ßqovrdv —- bqe. A/o; r’ -- v.iq. oder ßqovrav könne 

stehen bleiben , und 'oqr. A/o; zu ßiXo; gezogen werden 

mit Wegstreichung dos ys. alSwva v.sqavvov, zu xuj-jt. ßsko; 

erklärungsweise hinzugeseut, sey nicht unnöthige Tauto¬ 

logie, da es durch die Worte iv airavn YqtLrit fqaqorot, 

der bey jeglichem Siege fertig, bereit, ist, verstärkt wor¬ 

den. Gedike’s und Heyne’s Erklärung dieser Worte wird 

damit verglichen, auch bemerkt, dass avr/ä^s/ im Regi¬ 

ster der neuesten Ausg. unter avriä^uv gestellt sey, da «8 

unter ävriäysiv gehört-. Bey V. 1 o3- wird erinneTt, dass 

der Dativ vtirari , wofür nach Hermanns Bemerkung der 

Genitiv stellen müsse, aus dem vfucvri entstanden sey. 

Die Worte des 106. und folgender Verse, in) u. s. w. 

sieht Hr. G. nicht als Parenthese, sondern als einen Haupt¬ 

satz der Vergleichung, an, und widerspricht dem sei. Ge¬ 

dike, der durch die lyrische Kürze und anscheinende Un¬ 

ordnung in der Anwendung des Gleichnisses veranlasst 

wurde, zwey Vergleichungen und Vergleichungspuncte 

anzunehmen. Catull El. ad Maul. 119 ff. habe zwrar das- 

selbe Gleichniss, aber nicht nothwendig aus dem Grie¬ 

chen topirt. fyjiv wird 115. wicht für vocqtyuv ange¬ 

nommen. Hr, G. zieht die Aid. Lesart rqt’^ovri vor. 

Die Worte Cuvetgairröyuivo; /t/x^'sVscov ist der Hr. Verf. ge¬ 

neigt, als ein Bild zusammenzudeuken, sich berührend, 

ankettend, umfassen; zugleich mit dem Sieger sein Volk 

preisen. Eines der beyden 5s, hinter /xsA/r/ oder ejarbv 

streicht er aus. Ohne mettisch zu seyn, drückt die Ue- 

bersetzung den Pindar. Schwung und Geist aus, und ist 

doch überall verständlich. 

Ein hoffnungsvoller Zögling des Ifrn. Dr, Gnrlitt 

hat bey seinem Abgang vom Gymnasium eine gute Probe¬ 

schrift drucken lassen: 

jdni madversiones ad Coluthi carmcn de reeptu Heienae. 

Cum specimine versionis germaniese. Sub discessutw * 
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Gymnasio Uamburgensi edidit S. J. Imanuel, Thcol. «tens dieses Dichters nichc unwürdig. Dio Reiskische 

et Phil. Stud. Hamburg!, 1309. typis exscr. Theopli. Conjectur (»weyiylbig — statt des gewöhnlichen 

. . e.crroov) hat zwar einigen Schein, stimmt aber doch nicht 
Frid. Schiuebesius. 55 S. 8* „„ - xr 

u zu tiem v.tvrqo'j und v.serTog. ■kxtqu.iix /zSjAa am iji, V. ver¬ 

steht Hr. Im. entweder von den Ileorden der Hirten, bey 

Der gTÖ9Ste Theil der Anmerkungen betrifft die Wort© welchen Paris erzogen wurde, oder Colutlius weiche hier 

und Ausdrücke des Dichters und den Sprachgebrauch, ron der gewöhnlichen Erzählung, nach welch«- Esiaxnus 

der, auch mit Verweisung auf Lennep’« Commentar und damals den Paris noch nicht für «einen Sohn erkannt hatte. 

andere Philologen, erläutert wird, die Mythologie und Al- 

tcrthfimer. Es kommen aber auch eigne kritische und exe- 

ab. Im 105. V. wird Dorville’s Vorschlag ibget; und im. 

107.- Reiske’s xoi/zevihv], beyde al« unnötliig, verworfen. 

getische Bemerkungen vor und nur diese heben wir aus. Weil im xoß — 115.V. eine gar zu auffallende Tautologie 

Gleich im 7. Verse wird die gewöhnliche Lesart £% o^twv 

viStv i)X9. gegen Lcnnep’s und Jacob’s Vermuthungen in 

Statt findet, so hält Hr, Im. einige Verse, besondt«» rog. 

109. für Verse eines anders Lichters, die ein Abschrei- 

Schutz genommen. Man könne e* Annahmen für ty.vo.9sv her an den P>and gesetzt habe und die hernach in den 

egtwv, oder auch ii; oqtwv zum vorhergehenden Verse zie¬ 

hen. Inr 13. V. wird poXovacu beybehalten, weil poXov- 

Text genommen wären. R.eishe’8 Aenderung des log. V. 

(in den Act. Erud. wo er die Lennep. Ausgabe recensirt 

©«>» was Lennep und Hemst. vorschlagen nichts hat wor- hat) wird gemisbilligt, aber sAöuv für s’yjuv mit ihm im 

auf es «ich beziehen könnte (da von den drcy Göttinnen 112. V. gelesen. An der Lücke, die der holländ. Her- 

vorher nicht ausdrücklich die Frede gewesen ist) und der ausgeber vor dem 121. Vers vermuthete, zweifelt der 

15. und 16. V. nicht mit den vorhergehenden wohl zu- Verf. Paris sieht erst den Mercur, dann die von ihm ge- 

aammenhängen. Dagegen gefällt ihm im 16, Lenneps führten Göttinnen und flieht erschrocken. Statt (furwv i22. 

Vermuthung: ßaaiXsia ayaXXopsvyv. Im 2i, V. schlägt wird (pirgov oder Otto (pyyov vorgezogen. 125. schlägt"er 

er Xsw.imXsvov zu lesen vor, damit der Name Amphitrite *«A’ (K«Xä) vor, da a/zeXgTv auch mit dem Accu*. 

nicht ganz ohne Beywort steke. Aber es war liier nö- construirt wird. Der 132. V. misfällt Hrn. Im. als un- 

thiger die Schwester der Amphitrite mit einem solchen schicklich, und im folgenden lieset er mit Lennep: irrl^vvjv. 

Beyworte zu versehen. Zu den Verbesserungen der Worte Vor dem 154., glaubte er mit Reiske, fehle etwa». Dia 

r.Kt Ap/zovi^f V. 26. fügt Ilr. Im. noch die seinige hinzu: dorische Form (pa/xi würden wir nicht V. 139. mit Reisk« 

wak Das sollte also seyn v.«Aij ’A(p£. «ine unge- vorgezogen haben. Für /zvjxots könne man 141. sixars 

Wohn liebe Elision. vuxA würde statt k «Xi gesagt seyn. lesen. In i45* werden Lenneps uud Piersous Conjecturen 

Dass der 39. und 40. Vers am unrichtigen Orte stellen, für unnötliig erklärt, pt sey mit vgotyspsg. zu verbinden, 

wird gegen Freiske behauptet. Hr. Im. hält sie für einen 

Zusatz der aus einem andern Dichter entlehnt sey. Wenn Im 161. Ver* muthmasst Hr. J, er sxißvjco/ziu Asvt- 

sie im Texte bleiben, so muss man ßsr^vv-^oct'ryjg lesen. Im t^wv, damit es dem vorhergehenden exÜcgvj entspreche, 

Anfang des 48* Verses wird die Lonviil. Verbesserung Aber ist nicht eben diese Abwechselung dichterisch? 

and in vorgezogen, die folgenden sinnlosen Worte aber voXs^uoio euvyjS-si; übersetzt er nicht mit Lennep bellis ad~ 

SO verändert: h«i och ifyvXexGatro /zrr^vjv zonum non custodi- suejactae, sondern belli sociae et amica«, und statt fj.v) rtq 

vit, retinuit. Dann könnte vielleicht auch £Xppd<rs«To *Aqyos 171. schlägt er vor /z>jrso”A^5j. Die ersto veidor- 

non curuuit nntrain stehen, wenn es nur zum Vorhergehenden bene Hälfte des 174» V. sucht er so liorzustellen : Ei h« 

ganz passte. Wenn im 59* V”« etwas zu ändern sey, so .Sscvv ßaeriXtiot. viai si — was der Dichter wohl nicht ge¬ 

konnte, meint der Verf., vooayyeXos statt -rgouyysXov gele- schrieben hat. Die Conjectur des Verfs giva (jhxij) ffiövjjou 

sen werden. Dagegen sey V. 60. «?<£>)Xov zu lesen und statt 179. bleibt immer unwahrscheinlich, wenn auch 

mit i^7jXov zu verbinden: malum invidia dignum, oder: lat« das aus dem >j entstandene « am Ende der Wörter von 

splendeits. Im 74. und 75* Vers vermuthet der Verf. ei» Dichtern kurz gebraucht wird (s. S. 6). Wie kömmt der 

neu fehler, ohne ihn zu berichtigen. Der Verbindung Dichter zu dieser Form? 184- Da ’ASijvij in jene Stelle 

des 79. und 80. Verses widerspricht er. Das Bild sey nicht passt, so zieht der V«rf. Lennep’s shsTvä» vor, bis 

Weit anmuthiger, wenn der Dichter erst die übrigen Göt- sich etwas Besseres gefunden haben wird. Die Stelle 200 

tinnen &I3 Puuliebend darstelle, dann den Putz der Venus wird für verdorben erklärt. Will man riSyvv) auf das 

ausführlicher beschreibe, psv stehe dann im 30. V. statt 5«. Meer, aus welchem Venus bervoi gegangen seyn soll, be- 

Im 84-V. wird die gewöhnliche Lesart in Schutzgenominen ziehen, was dem \ erf. nicht wahrscheinlich ist, so sind. 

Man muss nur nach r&vivoc «in Fragzeichen setzen. Weil glaubt er, zwischen 19g und 200, ein paar Verse ausge* 

lav^lvav boy diesem Lichter immer beurtheilen bedeutet, fallen: <y«A>jv>jf, was Lennep vorschlug ,'misbilligt er des- 

nicht, absondern, so will Hr. Im. V. 85- dyXaiä statt wegen, weil das ruhige Meer zum Folgenden nicht passt. 

AyXft.«/ *esen » wir würden daim doch etyXerfav verziehen. Er schlägt vor, nach tvXssv ein Comma zu setzen und 

'i! r 95* und 94. Vers schlecht Zusammenhängen, ’EAXjjjxcvtou zu lesen, so dass in ?i9ijv^; ein mit sc^s« vwt» 

«o glaubt iu, Itn., dass der 94* vor den 93* zu setzen zu verbindendes Wort stecke. Ueber die folgenden Vers© 

*ey. VV olita mau doch die gewöhnliche Ordnung der wird nur überhaupt erinnert, dass mehre)es entweder aus¬ 

gefallen, oder intcrpolirt, oder vom Dichter selbst anders¬ 

woher genommen und am Unrechten Oite sufgestellt sey. 

Verse beybehalten, so könne man V. 95. statt lesen 

v.evr^ov und auf deu Stachel der TLh« n,\. otachel der Liebe deuten. Die ga- 

Woliui.che Lesait oei folgenden W orte: i/xvjt; - iXsteren sucht (ptXvjviug 20g. erklärt er maritum amans. ayvv /usv») 212. 

1. Im. zu rette«. Das W ortspiel £^eu i8t wenig- hält er nicht für nöthig zu ändern. In 2»5 ft. ist ar 
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geneigter-einen, Fehler des nachlässigen Dichters, der bloss 

Kam«» und Beywörter der Städte ans andern Dichtern zu- 

sanrmengetragen und am Unrechten Orte aufgestelit habe, 
als eine durch Abschreiber entstandene Lücke anzunehineu, 

Kach 2t6. mochte er 222 — 2 5* setzen' und 2i7. «v££>- 

j^oijuvo; lesen, yxk^'rjg erklärt er 222. mit Reiske durcli 

Supplirung von oiffay oder sti oder uxä, und hält die 

Mutlimassung von Bernard (in Reiske’s Lobensbeschr. ) 

O’jhs y akyrou; zwar für sinnreich, aber nicht für nöthig. 

Den Sinn 227. giebt er so an: er ging mit langsamen 

und vorsichtigen Schritt einher, um nicht seine f' fiste 

mit Staub zu beschmutzen. 255—^39* geben auch nach 

des Verf. Einsicht keinen guten Sinn; «r glaubt, es sind 

mehrere Yerse ausgefallen , z. B. nach 236* wo vsjjc«; 

sich auf den Zephyrus beziehen müsse. Auch nach 259. 

scheinen ihm einige Verse zu fehlen, in denen der Dich¬ 

ter den Tod de* Hvacinthus erzählt habe. Die lautolo- 

gie, die v. 243. Lennep anstössig war, findet der Yerf. 

bey diesem Dichter sehr erträglich, und verwirft daher 

auch eine Conjectur von Jacobs. Er ei innert übrigens, 

dass der Dichter gegen die Gewohnheit der Griechen 

dichte, Helena sey gleich aus dem Hause gelaufen, sobald 

sie den Paris vor der Thüre gesehen habe. Statt /-m^sv - 

fx-ükyjg lieset er p. e'v.ov. Jenes Wort sey aus 249. wieder¬ 

holt worden. Die Vergleichung von Musaens V. 7b- n'"lt 

253. führt darauf auch hier statt s?xsv zu fesen tCgiv. 

Auch in 256* glaubt er, habe der Dichterr wie V. 90. 
einen halben Vers aus einem andern Dichter eingesenaftet, 

ohne Rücksicht auf den Sinn. Aus 276 — 69. eihuiie 

vornemlich, wie dieser Dichter, unbekümmert um den 

Sinn, nur ISarnen und Epitheta häute; Da nur bey des 

Patroklus ein Bey wort fehle, so sey entweder 

im empliattsehen Sinn zu nehme* oder in ztt ver¬ 

wandeln. 269. TrcSy TToS-tovc« wild mit Recht veitbei- 

digt; nur hätte bemerkt werden sollen, dass die ältesten 

und die- spätesten Dichter zu den verbis nicht nui die 

Accuss. sondern auch die Abiatr. der von diesen veTbis her¬ 

stammenden nominum setzen. Im 274. V. wird mit Reiskö 

«ira dem inro vorgezogen. Die Schwachheit des Dichteis, 

der 269 ft', den Paris von der Helena so spiechen lässt, 

als wäre sie ihm ganz unbekannt, wird gerügt. Ueber 

die Verbindung des Optativs mit dem Conjunctiv aber 

hätte mehr gesagt werden sollen. Auch aus dem 299. ff. 

v. wird gezeigt, dass der Dichter wenig poetischen Geist 

gehabt habe, da er, nur zum Ende eilend, die Helena 

• sich gleich dem Paris hingeben lässt, und Helena doch 

57x. über ihre Einführung klagt. Er ist aber geneigt anzu¬ 

nehmen, ein anderer noch schlechterer Dichter habe manchen 

Vers dem Coluthus untergeschoben. Der Dichter entfeint 

sich oft von andern und gewöhnlichen Erzählungen wio 

504. cvvSiolq als Substantiv gebraucht 30g. wild gegen 

den Iieiausgober des Orpheus angeführt, nach dessen Be¬ 

hauptung es im Singul, nur advorbialiier verkomme. Die 

ganze Stelle 310—15. glaubt er, sey am um echten Oi te 

aufgestelit; der ungeschickte Dichter habe das aus an¬ 

dern Dichtern Gesammelte nicht einmal gehörig zu ge¬ 

brauchen verstanden. 515 — *8- werde besser vor 509. 

gesetzt, und 510—14 mit 319. vorhanden ; 3iy, wider¬ 

sprech* übrigens dem 321- Verse, und IxroffSe k*ßoi<r« 

könne wegen 327. nicht richtig seyn. In der langen 
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Stell« 319 — 77. erkennt zwar der Ilr. Veif. manche ein¬ 

zelne Schönheiten an , erinnert! aber, dass diese Digrcssion 

von der Ilermione zu lang ausgespdnnen sey, die ganz* 

Schilderung aber von Fehlern wimmele; entweder muss* 

also der Dichter ganz sinnlos gewesen seyn, oder die 

Abschreiber hätten auch da viel' verändert. (Man sieht 

nur nicht, wie diese Veränderungen so leicht zu machen 

gewesen sind bey einem gewiss nicht so häufig gelesenem 

und abgeschiiebeuen Gedichte. Den 356. VeTs rechnet 

der V. zu den schwierigsten Versen.im Col, Entweder müsse 

man Dorrille’s Aenderungen billigen, oder annehmen, 

nach 556. sey ein Vers zu ergänzen, 357. f. aber zu le¬ 

sen: inrvog £tsi sc A^(puj tcjayy.ouy — Xarj^ovTS,' 

so dass äfxCpi» X&x- die Accusanvi absolut! wären. Nach 

371'-* glaubt der Verf. mit Lennep, sey 368* zu setzen. 

Zfaj?s behält er 382. b#y. Was das Schicksal der Helena 

anfangt, so tritt der Verf. dem Herodotus bey, dass di* 

Griefchen nur um Rache zu nehmen, nicht um die Helena 

wieder zu erhalten, den Krieg gegen Troja -unternom¬ 

men und erst späteihin erdichtet haben, Helena sey wirk¬ 

lich in Troja gewesen. Der Sprachgebrauch des Col. wird 

gut aus später« Dichtem, vornemlich dem Nonnus erläu¬ 

tert. Di« Probe der Uebet»etzung enthält die ersten 60 

Verse, und bedarf mancher Verbesserung. 

Archäologie. Quäestiö antfjiifvi* de piteris et piiellis ali- 

mentariis. . C.cimmentati^-priina, qua ;»d oi ationes — d. 

XIY. Apr. MD'CCCIX. äWdiemLs '•— invitat M. Christi. 

Henr. Paufler, Scholae ,ad. aedem S. Crucis (Dresd.) 

R-ector. Dresd. ex oft:. Waltheri, 1. Bog. gr, 4, 

ipuaestio anti(/u*rirv de püeris et pnillis alimentariis. Spe• 

ebnen primurii. Edidit M. Christianus Henricus Pauf¬ 

ler, Scliofae ad aed. S. Crucis R-ector. Cum figuris 

aeneis. Drcsdae 1809. sumt. F. &. Waltheri, 4 ßogsn, 

gr. 4. Mit 1 Kupfert. 8 gr. 

Der zuerst angeführte Druck, der vermuthlich zum 

Ausgeben als Programm bestimmt war, enthält nur den 

Text, der zweyte (bey dem aber doch auch der Schluss 

des Programms und die Anzeige der auftretenden Red¬ 

ner nicht weggeblieben ist) zugleich die zahlreichen und 

wohl ausgefülmt-n Noten als Belege zu den Angaben des 

des Textes. Die ganze Abhandlung gehört zu dt n schätz¬ 

baren neuen Behandlungen antiquarischer Materien. Ein 

Theil des Gegenstandes ist bekanntlich neuerlich in einer 

auch von uns angezeigten Vorlesung des Hin. G. R. Wolf 

behandelt worden, die dem Hm. Verf. dieser Schrift 

nicht unbekannt büeb, aber er schränkt sich nicht bloss 

auf Trajans Anstalt und Urkunde ein, sondern veibreitet 

sich weiter über das Ganze. Die fr übern Antiquarier, 

welche diese Unteihaltungsajist.lten in eignen Schriften 

behandelten, folgten oft wörtlich des Rubeniug Elcctis 

II, 56. Des Lud. de Hemmer diss. de.pueris atque puel¬ 

lis alimentariis und. Piltarelli's italienisch getchriebene Ab- 
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hau dl m Dg übei* die tabula alimentarin Traiani gingen dem 

Um. Verh ab. . Seine eigne vollständigere Abhandlung 

tUeilt er in drgy Abschnitte, deren erster (in gegenwärti¬ 

gem Programm enthaltener) die Geschichte der Anstalt aus 

den alten Schriftsteilem selbst vorträgt, der zweyte die 

Art und Weise wie die Kaiser und ihre Nachahmer bey 

Stiftung, Erhaltung und Verwaltung derselben verfuhren, 

der 5t.) die Benennungen und Eigenschaften der Knaben 

und Mädchen, die diese Wohlthat genossen, und den 

Zweck der Anstalt, oder Anstalten, untersuchen soll. 

Schon zu Augusts Zeiten nahmen auch kleine Kinder an 

den öffentlichen Austheilungen Antheil. Unter seinen 

Nachfolgern war nur Nerva eben so freygebig, den Aure- 

lius Victor zum Stifter einer solchen Unteihaltsanstalt für 

Söhne und Töchter dürftiger Eltern in Italien macht. Und 

da auch Münzen diess zu bestätigen scheinen, so nimmt 

Hr. P. diese Erzählung an, wenn gleich andere Schrift¬ 

steller davon schweigen. Trajan tliat allerdings noch 

mehr, und die hierher (gehörigen Beweise seiner Wohl- 

thätigkeit sind aus Plinins, verschiedenen Inschriften (auch 

der V’ellejatischen bronzenen Tafel) und Münzen beyge- 

braclit. Plinins der jüngere ahmte diese Fieygebi^kcit 

seines kaiseil. Freundes nach zum Besten dürftiger Kinder 

seiner Vaterstadt Como. Hr. P. glaubt, dass auch andere 

Privatpersonen diesen Beyspielen gefolgt sind. Hadrian ver¬ 

mehrte den Fond der Anstalt, Antoninus Pins stiftete die 

pnellas alimenrarias Faustinianas (dafür weiden nicht nur 

Inschriften , sondern auch das bekannte, am nettesten von 

Zoega erläuterte Basrelief angeführt, von dem Hr. 

P. mit Wolf glaubt, es sey eine Zierde des llauses 

gewesen, in welchem die Mädchen den Unterhalt erhiel¬ 

ten, und diess Gebäude sey von der Faustina angefangen, 

von Antoninus vollendet worden. Auch noch andere dar¬ 

auf sich beziehende Denkmäler und Münzen und die ver¬ 

schiedenen Meinungen darüber werden angeführt. Anto¬ 

nin der Philosoph vergiösserte überhaupt diese Anstalten 

und stiftete neue pnellas alimentarias Faustinianas im J. R. 

929. (176. Chr.) Den Worten des Capitolin. Fertin. c. 9, , 

obdurata verecuttflia -sustulit alimentaria compendia, gibt 

Hr. P. S. 20 f. eine andere als die gewöhnliche Deutung, 

wodurch ein dem Pertinax vortheilhafter Sinn gewonnen wird. 

Sustulit sey von sufferre d. i. offerre, suppeditare; wofür 

auch der Context, und das Lob der Fjeygebigkeit das 

Andere dem Pertinax ertheilen, spreche. Alexander Seve¬ 

rus ist der letzte unter den Kaisern, deren Namen die 

Geschichtschreiber wegen solcher Stiftungen gepriesen 

haben. Er stiftete die pueros .et pnellas Mammaeanos. 

Nach seinen Zeiten gingen diese Anstalten nicht sogleich 

ein. Sie scheinen nur mit veränderten Namen (cfißavc- 

T('Ofyta, ßfe(po7(yo.<@tx) zu den christlichen Kaisern überge¬ 

gangen zu seyn. Diese Fortdauer der Anstalten bezeugen 

zwar nicht > die Schriftsteller, aber die Münzen. So wie 

ehemals bey .öffentliche« Feyerlichksitdn die pueri und 

puellao alinj. zur Absingung von Liedern, gebraucht wur¬ 

den, so wurde auch diese Gewohnheit auf die christli¬ 

chen Einrichtungen übei getragen, und Knaben und Mäd¬ 

chen in Kirchen, bey Processionen u. s, f. zum Absingen 

von Litaneyen und Hymnen gebraucht, worüber S. 26 f. 

noch einige schätzbaie Erläuterungen beygebrackt sind. 

Gelegenhoitsschriftcn. 1. Ueber das selige Hinsclieiden 

eines rechtschaffenen Religionslehrers (.) Eine Leichen-' 

predigt am Begräbniss - Tage des weiland Wohlehrwür¬ 

digen und Wohlgebohvnen (wohlgebornen) Herrn Da¬ 

niel Cerva, altern Geistlichen der Evangel. Gemeine 

der königl. freven Stadt Kesmark (Käsmark), gehalten 

den g. October l8°8 von Christian Genersich (,) sei¬ 

nem Collegen. Leutschau, gedruckt bey Joseph Karl 

Mayer, privil. Buchdrucker. 12S. in 4* 

st. Kurze Rede bey Gelegenheit der Beerdigung des Wohl- 

ehrwürdigen und Wohledelgebohrmen (wolrledelgebornen) 

Herrn Daniel Cerva (,) verdienstvollen ältern Geistli¬ 

chen der evangelischen Gemeine der königl. freyen 

Stadt Kesmark (Käsmark), gehalten von Johann Gener- 

sich (,) des dasigen evangelischen Lyceums Professor 

der Beredsamkeit, Leutschau, gedruckt bey Mayer, 6 

S. in 4* 

Lugubr is Naenra in viri, dum vixit, admodum reve- 

rendi, clarissiroi atque doctissimi Domini Danielis Cer¬ 

va (,) Ecclesiao Evangelicae A. C. Kesmarkiensis Verbi 

Divini Minist) i nreritissimi cineres, ab Evangelicorum 

Lycei Kesmarkiensis civibus decantata. (,) praecinento 

Daniele Miiralyik (,) A. R. S. MDCCCVIIL die IX. 

Octobris, Leutscliau, gedruckt bey Mayer. 4 S. in 4* 

. Eie gie auf den Tod Seiner Wohlehrwürden (,) de» 
4 

Herrn Daniel von Cerva (,) verdienten Evangelischen 

Predigers zu Kesmark (Käsmark), von Jacob Melczer (,) 

Evangel. Prediger in Majerka 1803 den 9. October. 

Leuischau, gedruckt bey Mayer, 4 S. in 4> 

Leichenreden und Elegien bey Beerdigung eines ver¬ 

dienstvollen evangelischen Predigers in Ungarn von un¬ 

gleichem Wertbe. 

Die Leichenpredigt von Hrn. Christian Genersich 

gehört unter die bessern geistlichen Pieden. Der geistli¬ 

che Redner stellt nach Anleitung des Textes Eph. 4> *i 

•—15. vor: Das selige Hinscheiden eines rechtschaffenen 

Hirten und Lehrers der Gemeine Jesu. Er sieht da bey 

auf da3 Werk seines Amtes und auf das, was er davon 

zu erwarten hat. Der Text wird gut erläutert und der 

Vortrag auf dpn sejigen Cerva angewandt. Zur Probe 

folgende Stelle-von S. 8 : ,,Gewiss ! ein wichtiges Werk, 

ein schweres Amt, das viel Mühe und Arbeit, Sorge 

und Eiler, Anstrengung und Geduld, Selbstverläugnung 

und Aufopferung erfordert: (;) das in seiner Art das ein¬ 

zige ist, in welchem man unaufhörlich kämpfen und 
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ringen nnm: kämpfen um zu siegen, ringen', um die 

Krone zu erringen. Wir haben daher, sagt dev Apostel 

stlir wahr, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, son¬ 

dern mit den Mächten der Finsterniss, die diese Welt 

beherrschen, F.pln 6, 12. hie, mit dem hartnäckige^ 

Unglauben der indischen Weisslieit (Weisheit); da, mit 

den Irrthümern der Sinnlichkeit, mit den Unordnungen 

der Begierden und Leidenschaften, mit der Unwissenheit, 

mit der Trägheit, mit dem herrschenden Geist der Welt, 

mit dem hinreissenden Strome der Vorurtheile.“ Aus der 

angehängten Biographie des seligen Cerra theilt Recenscnt 

folgende Lebensumstände mit. Er ward geboren zu 

Kirchdorf in der Zips am 2Q. December 1731. Er »tu- 

dirte auf den vaterländischen Gymnasien zu Leutschau, 

Dopschau, Gömorn, Oedenburg, und brachte dann zwey 

Jahre auf der Universität zu Jena und zwey Jahre auf 

^jer Universität zu Halle zu, wo er, ais Lehrer in dem 

Waisenhause angestellt, die Mathematik, die liebtäisclio 

Sprache und die Dogmatik vortrug. Im Jahre 1757» 

bey Anfang des zweyten preussischen Krieges von der 

Königin Maria Theresia alle Ungarn aus den preussischen 

Provinzen zurückberufen wurden, kehrte er in sein Vater¬ 

land zurück. Hier wurde er im folgenden Jahre 1758 
von der evangelischen Gemeine zu Kisdorf in der Zips zum 

Prediger berufen, der er löf Jahr mit Eeyfail Vorstand. 

In demselben Jahre heirathete eydie Frau Johanna Susanna 

geborne Keil, mit der er 50 Jahre und xg Tage in einer 

zufriedenen Ehe lebte und drey Sohne zeugte. Enkel er¬ 

freuten ihn 15, Urenkel 4. Im Jahre 1774 wm‘de er 

von der evangelischen Gemeine zu Käsmark zum Prediger 

berufen und nahm den Puü an. Fünfzig Jahre lang trug 

er die Würde und Bürde eines Predigers. Er starb am 6. 

October lgog an der Brust Wassersucht, nachdem er sein 

Leben auf 75 Jahre., 9 Monate und 8 Tage gebracht hatte. 

Die Rede vom Ilrn. Professor Johann Genersich ist 

vortrefflich. Er schildert in einem männlich - blühenden 

Styl die Verdienste des Seligen um die Erziehung der 

Jugend. Zum Beweis folgende schöne Stalle: „War es 

nicht, edler, vollendeter Geist, die innigste deiner Freu¬ 

den , den Keim der Tugend in den zarten Herzen der Un¬ 

mündigen mit weiser Hand zu pflegen, den Jüngling oder 

das Mädchen auf dem schlüpfrigen Pfade von der breiten 

Bahn des Lasters zu dem Weg der Tugend hinzuleiten; 

war es nicht das schmerzhafteste deiner Gefühle, irgend 

ein Mitglied dieser Gemeinde, verstrickt von den Netzen 

des Lasters, seinem Verderben zueylen (zneilen) zu sehen, 

klopfte dann nicht dein vaterländisches Herz voll Liebe, 

zerrissen von tausend Emp: ndungen des Mitleids, des 

Wohlwollens, entflammt von dem heissesten Verlangen, 

zu retten, was immer noch zu retten, war? War es 

nicht das erste heiligste Geschäfte deines Lebens, der auch 

bey Uns einreisfeenden Unaittliclikeit und Irreligiosität, mit 

aller deiner Kraft entgegen zu arbeiten! (,) furchtbar um 

sich greifende Vorurtheile zu bekämpfen, und zu besiegen? 

War «j nicht dein süssester Lohn, dem Zutrauen deiner. 
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dich als Vater liebenden Gemeinde, zu entsprechen; von 

jener heiligen. Stätte, die du so oft betratest, Lehren der 

Weisheit und der Tugend zu veikündigen; Iirende väter¬ 

lich zu warnen und im Geiste der Lieb# zu bcstiafen ? 

War irgend eine deiner Flüchten dir zu mühsam, sich 

ihrer au£ Bequemlichkeit zu entziehen. Waren selbst die 

Beschwerden deines hohen Alters vermögend deinen Eifer 

zu erkälten? Hattest du irgend eine andere Freude, als 

das beseligende Gefühl der treuen Pflichterfüllung, des 

steten Fojtschreitens auf dtm, dir von der weisen Vor¬ 

sicht vorgezeichnelem Wege? —“ 

Die Elegie vom Herrn Professor Mihalyik ist bloss 

Versification, nicht wahre Poesie. Es fehlt dem Herrn 

Professor, der gar zu oft mit Gelegenheitsgedichten vor dem 

Publicum aufn itt, offenbar das os divinum atque magna 

sonaturum. Man urtlieile aus folgenden Strophen, ob sie 

mehr sind als versificirte Prosa. 

Conspexit lucem Varallyae, stemmate claro; 

Nobiiis, et patrum nomine dignus erat. 

In patriis aites tjactavit sedulus oris, 

Extera post adiit prcitimis ille loca. 

Jena fuit primum studiorum docta palacstya 5 
Tum llailis, Musis serviit ille suis. 

In pal lias , revocatus legibus, oras 

Marte furente acri, Kuszkina templa subit. 

Hic »ibi post iunxit sociali foedere, curam 

Fide IÜANNAM KELL, pectore, corde bonam. 

So geht es in dieser Elegie in einem fort! 

Die deutsche Elegie ist nickt besser. Zur Probe 

folgende Stelle. 

O Greiss (Greis)! als Weiser machtest du die Schritte 

Zur tiefen Schwelle der Unsterblichkeit! 

Wie sicher waren deines Lebens Tritte! 

Sie waren ja dem Amte ganz geweyt. 

Als Weiser legtest du des Lebens Bürde 

Am Plätzchen im Cypjessenhayne ab; 

Du zeigtest Muth , und ächte Christen würde. 

Als dir die Parze brach don Pilgerstab u. 3. vr. 

Der FIr. Pastor Melczer muss ein ganz eigenes Ge¬ 

hör haben, wenn er in seiner Elegie reimen zu können 

glaubt: Seraphinen und Sinnen, Thal und JJ/ietlerhall, 

ertönt und sehnt u. s. w. Auch erinnert ihn Recensent, 

dass die ’ Parze laut der Mythologie den. Lebensfaden mit 

der Scheere entzweyschr.eidet, nicht aber den Pilgerstab 

zerbricht, wie uns Hr. M. lehren will. 

Diese Gelegenheitsschriften sind durch eine unzähli¬ 

ge Menge von Druckfehlern entstellt, vorzüglich die 

kurze Rede vom Professor Johann Genersich« 
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BIBLISCHE LI TEBA TUR, 

Biblia Hebraica. Digessit et graviore® Lectionum 

Varietates adjecit Johannes Jahn, Philos. et Theol. 

Doct., Eccles. Metropolit, ad S. Stephan. Canonic. Ca- 

pitul., Archiepiscopal. Consistorii Consiliar., atque I L. 

OO. Archaeol. Eibl., Introduct. in V. T. et Dogm. 

Prof. P. O. Tom. I. XXVIII. u. 500 S. Tom. II. 

725 S. Tom. III. 572 S. Tom. IV. 563 S. Sum- 

tibus Ganoniae Claustroneoburgensis. Viennae, in 

Commiss. ap. Wappler et Beck. 1306. 3- (12 Thlr.) 

Diese neue Ausgabe der hebräischen Bibel, durch 

deren Besorgung sich Hr. D. John um das Bibelstu 
dium , zun. Chat in seinem Vaterlande, ein neues be¬ 
deutendes Verdienst erworben hat, zeichnet sich vor 
den bisher im Druck erschienenen h< bräischen Bi¬ 
beln durch manche Eigenthümlichkeiten aus. Schon 
die Stellung der Bücher d< s A. Test, weicht in die¬ 
ser Ausgabe von der gewöhnlichen ab. Die histori¬ 
schen Bücher, welche nach der von den Juden ge¬ 
troffenen Anordnung, unter den sogenannten Hagio- 
graphis zerstreut sind , nahm Hr J in die Reihe der 
vordem Propheten, oder der historischen Schrift'n 
auf, und liess sie in einer ihrem Inhalte und der 
Chronologie gemässeren Ordnung auf einander fol¬ 
gen. So nahm er auch den Daniel au6 den Hagio- 
graphis heraus, um ihn den Propheten einzuverlei- 
btu, unter welchen er schon, nach Hrn. Jahn’s Be¬ 
merkung, zu Josephus Zeiten seine Stelle eingenom¬ 
men habe. Die prophetischen Bücher suchte der 
Herausgeber nac h der Zeit ihrer Abfassung zu ordnen. 
Diese kann jedoch . wie bekannt, bey manchen jener 
Schriften nicht mit Gewissheit bestimmt werden. 
Hr. J gesteht diess selbst zu, und erwartet im Vor¬ 
aus, dass er es nicht Allen zu Sinne gemacht haben 
W »de. Er meynt indessen, wenn man auch über 
das Zeitalt« r des einen oder des andern Propheten 
verschied» ner Meynung sey, so werde man doch 
finden, da- bey den übrigen die chronologische An- 

kjweytcr Jjuud, 

Ordnung die bequemere sey. Die eigentlich prophe- 
tischen Bücher,folgen demnach im dritten Bande so 
aufeinander: Arnos, Hoseas, Micha, Jesaias, Joel, 
Na bum, Habakuk, Obadjah, Zephania, Jeremias 
mit den Klagliedern, Ezechiel, Daniel . Haggai, Za- 
charia, Jonas, Malachias. Die Ordnung der übri¬ 
gen poetischen Bücher, deren Zeitalterzu ungewiss 
ist. blieb unverändert. Jedes Buch ist, nach Maas¬ 
gabe des Inhalts, in grössere und kleinere Abschnitte 
cingctheilt. Den grösseren Abschnitten sind Inhalts- 
Anzeigen , gelegentlich auch mit chronologischen 
Bemerkungen, vorgesetzt. In den Psalmeif findet 
man ausser dem Inhalt überdiess noch die berner- 
kenswerlhesten Meynungen über den Verfasser, das 
Zeitalter,, und die Veranlassung eines jeden Gedichts 
in der Kürze angegeben; ohne dass sich jedoch Hr. 
J. tur eine der angeführten Meinungen erklärt, um 
dem eignen ürtheil des Lesers nicht vorzugreifen. 
In den Sprüchen finden sich vom zehenten bis zum 
dreyssigsten Gapitel keine Inhalts - Anzeigen, weil 
daselbst zu viele einzelne, in keinem Zusammenhang 
unter sich stehende Sätze zusammen gehäuft sind. 
Lfcbrigens ist durchgängig die gewöhnliche Abtei¬ 
lung ui Gapitel und Verse, wie billig, beybehalten 
worden. Die Bücher der Gbronik erscheinen in die¬ 
ser Ausgabe nicht als ein zusammenhängendes Ganze, 
wdches, wie man erwarten sollte. seine Stelle nach 
dem Buche Nebemiah einnähme; sondern es beliebte 
Hrn. J , diese Bücher stückweise, theils als Parallel¬ 
stellen neben den mit ihnen übereinkommenden 
Theilen der trüberen Bücher in gespaltnen Golumnen 
zu stellen, theils als Ergänzungen an den gehörigen 
Orten beyzuiügen. Der Herausgeber hatte, laut sei¬ 
ner Erklärung in der Vorrede, dabey die doppelte 
Absicht, einmal, nie Genealogien, die gewöhnlich 
zu wenig beachtet werden, durch diese Einrichtung, 
wodurch ei«* immer an den passendsten Stellen er¬ 
scheinen, denn Leser gleichsam aufzudringen (ut 
lectori quasi obtruderentur,, sind seine eignen Worte), 
und dann, die Vergleichung der in den Büchern 1er 
Gbronik enthaltenen Nachrichten mit denen in den 
and tu historischen Schrillen des A. Test, zu erleich- 
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lern. Für viele Gosclilechtsreglstcr waren jedoch in 
diesen Schriften keine passenden Parallelstellen zu 
finden; solche setzte Hr. i. denjenigen Abschnitten 
des Buchs Josua zur Seite,! in welchen die Städte 
und Gegenden aüfgezeichnet sind, die den Stämmen 
zugetheilt waren , deren Genealogien in der Chronik 
befindlich sind. So findet man z. B. den Abschnitt 
1 Chron. II, 5 — 35. IV, 1 — 20, welcher das Ge¬ 
schlechtsregister des Stammes Juda enthält, dem 
fünfzehnten Capitel des Buchs Josua an die Seite 
gestellt, weil dasselbe die Beschreibung des dem 
Stamme Juda zugetheilten Landstrichs enthält. Eben 
SO steht das Gcschlechtsregister des Stammes Ephraim, 
r Chron. VII, co — 29 neben der Beschreibung des 
diesem Stamme zugefallenen Landes, Jos. XVI, 5 sqq. 
Andere Abschnitte, für welche sich gar keine schick¬ 
lichen Seitenstücke finden Hessen, sind früheren hi¬ 
storischen Büchern als Anhang beygefügt. So ste¬ 
hen z. B. 1 Chron. Capp. XXII — XXVII. am Ende des 
zweyten Buchs Samuel,, und neben 1 Chron, XXIII, 
3 — 25 findet man in eben diesem Anhänge auch noch 
1 Chron. VI, 1 — 34* F)er Abschnitt 2 Chron. XIX, 
1 — XX, 3° ist hinter 1 Kön. XXII. eingeschoben. 
Wenn dagegen der Herausgeber in den historischer) 
Büchern mehr als eine schickliche Parallelstelle fand ; 
so nahm er keinen Anstand, bey jeder derselben den 
däzu passenden Abschnitt aus der Chronik zu wie¬ 
derholen. So findet sich l Chron. II, 3 — 5. erstens 
neben Genes. XLVI, 12, dann neben Jos. XV, 1 — 3, 

ferner vs. l\. allein neben Genes. XXXVIII, £9. 50, 
endlich vs. 5- neben Exod. XXXI, 1. Der Abschnitt 
1 Chron. II, 5 — *5- steht neben Ruth IV, 19 — £2, 
dann vs. 5—10. neben Jos. XV, 3 — 6, ferner vs. 6. 
7. ß. neben Jos. VII, 12. iß* endlich vs. 13. 14- 15* 
neben 1 Sam. XVI, 6. 7. Wir brauchen unsern Le¬ 
sern nicht erst bemerklich zu machen, wie viel 
Raum durch dergleichen Wiederholungen verschwen¬ 
det worden ist, und wie viele Unbequemlichkeiten 
die ganze von Hrn. J. vorgenommene Zerstückelung 
für den Leser haben muss, der, wenn er irgend ei¬ 
nen zusammenhängenden Abschnitt aus den Büchern 
der Chronik lesen will, denselben erst mit Hülfe des 
am Ende des vierten Bandes befindlichen Registers 
an vier oder fünf Orten zusammen suchen muss. 
Der Herausgeber hat das Unbequeme der von ihm 
getroffenen Einrichtung selbst gefühlt, aber wohl 
erst, als es zu spät war, sie abzuändern. Er besorgt, 
für alle die unsägliche Mühe, die ihm jenes Zerle¬ 
gen und Anpassen gemacht habe, werde er doch 
keinen sonderlichen Dank einarndten. Animo prae- 
eentio, sagt er S. XIX der Vorrede, non dejuturos, 
qui ingrat am haue o per am mearn damnent, et con- 
querantur, per haue dissipationem divarsarum par¬ 
tium, primigeniam horum libromm dispositionem et 
formam ex oeulis iectorüm removeri. Was er zur 
Beseitigung dieses Tadels erwiedert, dürfte wohl 
schwerlich genügen: Fossem equidem meo jure repo- 
nere, lectorem sequendo indicem , primigeniam libro- 
rum dispositionem ntcumjue teperturumA sed, quia 
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id nu/iestum foret", praest.at diccre, quod res est, 
nempc innumeras essj: editinncs, in qnibus- libri Chro- 
nicorum in primigenia dispositione et forma sistiui- 
tur et legi pos.utnt. Aber wie viele von denen, wel¬ 
che bereits zwölf Thaler für die gegenwärtige Aus¬ 
gabe aufgewandt haben, dürften sich wohl ent- 
echliessen , noch einige Thaler für irgend eine ältere 
Ausgabe hinzugeben? Um die Vergleichung der Pa¬ 
rallelstellen zu erleichtern, würde es, unsers Bediin- 
kens, hinreichend gewesen aeyn, wenn dieselben in 
den Ueberschriften der einzelnen Abschnitte ange¬ 
zeigt worden wären. Wirklich that dieses der Her¬ 
ausgeber auch bey andern doppelt vorkommenden 
Abschnitten, z. B, 2 Kön. XVIII, 15 — 20. XIX. und 
Jes. XXXVI — XXXIX, so wie bey mehreren Stellen 
der Propheten, wro, wenn er durchaus gleichförmig 
hätte verfahren wollen, seinem eignen Geständnisse 
nach, eine Columne zuweilen in drey oder vier Spal¬ 
ten hätte getheilt werden müssen, welches jedoch 
das Octav-Format nicht zuliess. Aber einige zwey- 
mal vorkomraende Psalmen Hess Hr. J. doch neben 
einander abdrucken, ut, revera esseeosdem, tironi- 
bus mox appareret, et ut discrepantiae, quaa occitr- 
runt, ab eruditis sine negotio observari possent. 

Die poetischen Bücher, d. i. die Psalmen, Sprü¬ 
che, Hiob, Klaglieder und das hohe Lied, auch die 
in den historischen Büchern eingeschalteten Lieder, 
sind Stichos - weise abgedruckt, ut tirones indolem 
versißcationis Hebraicae facilius observarent, wie 
der Herausgeber sagt. Auf dieselbe Weise erschei¬ 
nen die genannten Bücher schon in den ältesten 
Handschriften. Die Propheten aber, deren Vorträge 
auch in einer Art gebundener Rede verfasst sind , in 
Stichen abzutheilen, nahm Hr. J. Anstand, theils. 
Weil er hier (den Jesaias ausgenommen) nicht die 
Auctorilät der Handschriften für sich hatte, theils 
weil eine solche Einrichtung des Textes zu vielen 
Raum weggenommen haben würde. 

Der hebräische Text ist nach dem van der 
Hooghtschen abgedruckt, jedoch mit Verbesserung 
der offenbaren Druckfehler, welche Bruns in einer 
eignen Abhandlung irn zwölften Thcil des Eichhorn* 
schen Repertorii angezeigt und berichtiget hat. Mur 
in der bekannten Stelle Genes. XLIX, 10. fand der 
Herausgeber iür gut, die bevden Lesearten fiVu? und 
n1?!} über einander zu setzen. Aber die letztere Le¬ 
seart, mit diesen Vocalpuncten , hat gewiss nie in 
irgend einer hebräischen Handschrift existirt, son¬ 
dern ist bloss eine Deutung, obschon eine sehr alte, 
der Consonanten 71 byü, welche zuverlässig nie an¬ 
ders als nViü punctirt in hebräischen Handschriften 
gestanden haben. Mau sehe Buxtorfs Anticrit. pag, 
71/4.. Eine neue Recension des hebräischen Textes 
zu liefern, schien Hrn. j. um so bedenklicher, je 
mehr andere Neuerungen er schon in dieser Ausgabe 
gewagt hatte. Unter diese gehört, ausser den bisher 
erwähnten, auch noch, dass er von den Accenten 
bloss die grösseren, trennenden, SilinA Sop/i Fasuk, 
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Athnach, Segolta., Zaktph gadol, Zakcph kcltoii 

und llebia, nebst dem euphorischen Accent Metheg 

beybchalten hat, von den übrigen aber nur diejeni¬ 
gen, welche den Anfänger lehren, in einer Sylbe, 
die sich mit einem Consonanten endiget, das Kamez 

vom Kamez zu unterscheiden (nach des Herausge¬ 
bers Ausdruck: cx catcrva reliquorum neu rcliqui 

uisi eos, qui tirones docent in syiläba per Consonan- 

iem clausa K a rn e tz discernere a Kamez). Hr. J. 
wölke sagen : das Kamez vorn Kamez Chatuph. Wer 
sich mit dem hebräischen Acceumations - System nä- 
lier bekannt zu machen wünscht-, wird sich also zu 
diesem Zweck einer älteren Ausgabe bedienen müs¬ 
sen. Itri Text des Pentateuchs ist ausserdem noch die 
Bezeichnung der Paraschen durch leere Bäume, und 
durch die Buchstaben Phe und Samech weggelassen 
worden. Doch ist immer, wo eine neue Parasche 
anfängt, am untern Rande der Columne bemerkt. 
Dagegen sind die am Rande der hebräischen Bibeln 
gewöhnlich befindlichen masorethischen Anmerkun¬ 
gen, einige wenige ausgenommen, die sich bloss auf 
die Accente beziehen, oder die Mitte eines Buchs an- 
zeiacu, nicht allein bevbehalten, sondern auch, wenn 
sic aubrevirt waren, vollständig ausgeschrieben, mit 
Vocalpuncten und einer lateinischen Ueberaetzung 
versehen. Wcggelassen sind auch die in andern Aus¬ 
gaben am Ende eines jeden Buchs stehenden Anmer¬ 
kungen , in welchen die Zahl aller Verse, Capitcl, 
und anderer Abschnitte angezeigt ist. 

Am untern Rande jeder Columne sind die wich¬ 
tigem Verschiedenheiten der Lescart des Textes aus 
Kenrticotts und de-Rossi’s Sammlungen angezcigt. 
Der Begriff der Wichtigkeit, da wo von Lesearten 
die Rede ist, ist relativ; eine Leseart, die in einem 
Betracht wichtig eeyn kann, ist es in dem andern 
nicht. Was Hr. J. unter wichtigem Lesearten ver¬ 
stelle, darüber erklärt er sich in der Vorrede: Gra- 
vitatem Uectiomim non ita intelligi velim, ae ei ali¬ 

quant insignem variationem textui inducerent, sed 

quod alicujus rnomenti esse viderentur, quia vel mul- 

titudine et gravitate testium sujfulciuntur, vel in 

autiqnis versionibus aliquod praesidium habent, aut 

habere videntur, vel in editionibus quibusdam legun- 

tur, vel ab aliquo recentiori elaro Critico, cujus 

nomen tarnen, ut spatio parcerem, non adscripsi, 

approbatae fuerunt, vel denique orationem quadam 

difßcultate expediunt (esto non raro correctionem 

librariorum sapiant) nam exemplo saltem sunt, quae- 
nam librarii corrigere ausi fuerint. Gegen diese 
Grundsätze, die Hrn. J. bey der Wahl der von ihm 
angeführten Lescarten leiteten, lässt sich in-der That 
nichts Erhebliches einwenden; Ree. wenigstens 
würde nur selten anders gewählt, oder eine oder 
die andere von Hrn. J. übergangene Verschiedenheit 
erwähnt haben. So hätte z. B. Ezech. XXI, 2. be¬ 
merkt zu werden verdient, dass in den Worten 
2jtq rrv^n das Wort pnten , welches 
Tou dem Syrischen Uebersetxer nicht ausgedrückt 

wird, auch in der alten Oxfürder Handschrift, von 
Kennicott rmt No. 1. bezeichnet, fehle; wie auch 

dass ein anderer Kemiicottschor Codex rvi, statt 
-‘vvund vs* 3- 3:tqn rxi *■)}/>b statt des ge¬ 
wöhnlichen 53SH hX?1?, 'habe. Ezech. XXVI f7 
wo Tyrus CDVjin röyv genannt Wird, würden wir- 
Döderlems Conjectür; D\ö*ö, erwähnt haben 
welche nicht allein die Parallelstelle Jesaj. XXÜI, 7’ 
lür sich hat, wo iyrus eine von alten Zeiten her 

bewohnte Stadt genannt wird, sondern 
auch Jarchi’s Zcugniss, dass einige ältere Ausleser so 
gelesen hätten. Wenn zu den letzten Worten desst 1- 
ben Verses, h'aurn-^b, Herr J. bemerkt: Syr. 

n^V-üy, legit itaque welches ohne 
Zweitel ' on Dathe entlehnt ist; so können wir ihm 
hierin nicht beystimmen. Der Syrische Uebersctzer 
bezog das Sufhxum an auf yi*, was c-r aus 
dem Zusammenhang ergänzen zu 'müssen glaubte. 
Im 13. \ s. ei innert Hieronymus bey dem Worte 
welches die LXX. vijcroi übersetzen, das Wort, wel¬ 
ches im Hebräischen stehe, bedeute vielmehr naves. 

Hr. J. vermuthet, Hieronymus habe in seiner he¬ 

bräischen Handschrift ni>:Nn gelesen. Dieses weicht 
jedoch von p.KH oder zu sehr ab. Wahrschein¬ 
licher ist Michaelis Vermuthung (im Spicileg. Geo^r. 

Ilebraeor. cxt. P. I. p. 134.), Hieronymus habe ps 
gelesen. Ezecb. XXX, 5. verdiente bey , dem 
Namen eines unbekannten, wahrscheinlich sfrifcani- 
schen Volks, bemerkt zu werden , dass der arabische 
Uebersetzer Nubier für jenes hebräische Wort setzt, 
deren Erwähnung hier sehr passend wäre. Und 
dass ehedem in manchen Handschriften ly-q bestan¬ 
den habe, ist desshalb nicht ganz unwahrscheinlich, 
weil de-Rossi in einer von seinen Handschriften voa 
der ersten Hand fand. —- Da Hr. J. die Zeugen 
der angeführten Lesearten, d. i. die Handschriften 
und Ausgaben, nach den von Kennicott und de- 
Iiossi gebrauchten Zahlen bezeichnet; so war es sehr 
wohl gethan, dass er am Ende des vierten Bandes 
ein vollständiges, beschreibendes Verzeichniss der 
von Kennicott und de-Rossi verglichenen Handschrif¬ 
ten und Ausgaben beyfügte. Bey den Kennicott- 
schen, die aus der Dissert. general. exeerpirt sind, 
findet man auch die Bemerkungen von Bruns und 
de-Rossi zweckmässig benutzt. 

Uebrigens empfiehlt sick diese Ausgabe auch 
durch ein gefälliges Aeussere. Die hebräischen Let¬ 
tern sind ganz neu, und haben die gehörige Schärfe 
und Proportion. Den Druck haben wir in mehreren 
verglichenen Stellen correct gefunden. Dem Stifte 
Klosterneuburg gereicht es zur Ehre, durch den Vor¬ 
schuss der zu dieser Ausgabe erforderlichen Kosten 
die Erscheinung eines für das Bibel-Studium so nütz¬ 
lichen Werks befördert zu haben. 

Zu der hohem oder divinatorischen Kritik des 
N. Test., von deren neuesten Schicksalen schon im 
vor. J. St. 5» ,S. f>5 ff* mehrere Nachricht gegeben 

[Gi*] 



9Ö7 LXI. Stück. 9^8 

worden ist, haben wir zwey neuerliche Beyträge 
anzuzeigen, die sich auf von uns angezeigte kriti¬ 

sche Schriften (s. 115» S. i835 f* iö°8» 5> 
S. Cö ff.) beziehen: 

Pro Evangclii Jocinnci AvS'svr!«, Dissertatio critieo- 

theologica, quam — praeside Joanne CLarisse, 

Theolog. D. eiusdernque et Hermencut. sacrae Profess. 

Ordin. et Academ. a concil, sacris, ad publicam dis- 

ceptationem proponit auctor Gulielm. Huibert. van 

Griethuysen, Isselstiniensis, ad d. XVII. Junii 

MDCCCVII. Hardervici typis Ever. Tijhoff,Acad. 

typogr. MDCCCVI. (soll wohl auch MDCCCVII. 

heissen.) 166 S. gr. 8- (In Conam. der Weidmann. 

Buchhandl.) 

I11 den Prolegomenen handelt der Vf, zuvorderst 
von dem hohen Werthe des Ev. Johannis, das er mit 
Origen-es äw«^ijv ™v suayysUwv nennt, und das um 
so mehr zu schätzen sey, wenn wirklich die drey 
übrigen, nach einer sehr bekannten Hypothese aus 
einer gemeinschaftlichen Quelle geflossen seyn soll¬ 
ten. Nach einer kurzen Uebersicht der historischen 
Zeugnisse für die Echtheit dieses Evang. gibt er so¬ 
dann die neuern Gegner seiner Echtheit an, ILvan- 

son, Rckermann (weil er glaubt, dass unsere Ew, 
erst zu Ende des ersten oder Anf. des 2ten Jahrh. ge¬ 
schrieben worden), vornemlich den Vf. der Schrift: 
der Evangelist Joannes vor dem jüngsten Gericht, 
und Horst, wobey zugleich diejenigen genannt sind. 
Welche schon gegen sie geschrieben haben ; und aus 
der vollständigen Anzeige derselben sieht man, wie 
genau bekannt der Vert. mit der gesammten, insbe¬ 
sondere deutschen, neuern theol. Literatur ist. Dass 
die Untersuchung der Einwendungen gegen die Au- 
tkentie des Evang. Joh. wichtig sey, wird eben so 
gut dargetban, als der Entschluss des Vfs., das Zer¬ 
streute zu vereinigen und mit neuen Bemerkungen 
zu vermehren, und die Art, wie er diesen Entschluss 
ausgeführt hat, zu loben ist. Er betrachtet und be¬ 
handelt übrigens dabey das Evang. Joh. wie jede an¬ 
dere menschliche Schrift, und seine Untersuchung, 
ob sie (nach dem Zeugniss des ganzen Alterthums von 
Johannes herrühre, oder (nach der Behauptung eini¬ 
ger weniger neuerer Kritiker) einen andern Verfasser 
habe, zerfällt in drey Abschnitte. Im ersten Capitel 
(S. 20 — 64) werden die zur Erklärung des Ursprungs 
dieses Evang. von den Gegnern seiner Authentie vor¬ 
gebrachten Hypothesen geprüft. Sie weichen von 
einander selbst in Ansehung der Zeit der Verfertigung 
desselben, des Urhebers, der Quellen, des Zwecks, 
des Erfolgs von einander ab. Insbesondere geht der 
Hr. Vf. genau durch die verschiedenen Meynungen 
a. über die Quellen dieses Evang. Eckermann, Vo¬ 
gel (derUngen ), Hor§t glauben, es sey aus verschie¬ 
det en Bruchstücken zusammengesetzt, worunter 
auch einige Jokanneische seyn können, die nach 

Horst einander widersprechen'. M:t dem letztem 
beschäftigt sich Hr. Gr. vorzüglich, und zeigt, dass 
namentlich die drey Widersprüche, welche iE. Horst 
gefunden zu haben glaubte, sieb sehr leicht heben 
Essen, indem er zugleich das, was andere, z. B. 
Nöldeken, dagegen vorgebracht haben, prüft. Wäre 
auch, setzt Hr. G., was den ersten angeblichen Wi¬ 
derspruch anbetrifft, es wahr, dass in einigen Stel¬ 
len eine natürliche, in andern eine moralische Ver¬ 
bindung Jesu mit dem Vater gelehrt werde, und dass 
die6S ein Widerspruch sey, so würde daraus immer 
nicht folgen, dass das Evang. aus verschiedenen 
Bruchstücken zusammengesetzt sey. Es wird aber 
auch in den Stollen , die von einer moralischen Ver¬ 
bindung handeln, nicht gesagt, dass keine andere 
existire. Dass das itviv/xk aytov und der Xiyog von Jo¬ 
hannes nicht unterschieden würden, wie von eini¬ 
gen behauptet worden ist, gesteht der Verf. nicht zu, 
und glaubt vielmehr ( was Horst annimmt), dass 
beyde als verschiedene Hypostasen beschrieben wer¬ 
den; — b. über die Zeit der Abfassung dieses Evang. 
Alle vier Gegner setzen es in das 2te Jahrhund., und 
zwar ans dre}f innern Gründen, nemlich weil lat ein. 
Worte darin Vorkommen, Erklärungen hebräischer 
Ausdrücke, und Spuren des Plutonismus, und aus 
zwey äussern Gründen , die sämmtlich in der Kürze 
gut abgefertigt Werden. Dass im 2ten Jahrh. viele 
Schriften untergeschoben worden, ist wahr, nicht 
aber erweislich, dass dazu auch das Evang. Johannis 
gehöre. Ohne hinlänglichen Beweis wird auch von 
manchen behauptet, zu den Zeiten der Apostel wäre 
es noch nicht riöthig gewesen, Evangelien zu schrei¬ 
ben. Die Stelle des Euseb. H. E. 3, 37. sagt keines- 
Weges, clas3 einige im 2te» Jahr h. reisende Christen 
zuerst die Evangelien geschrieben hätten, sondern 
dass sie den Christen die Evangelien überlieferten. — 
c. Dass der Verfasser ein platonischer Christ oder ein 
Judenchrist, oder ein Alexandriner, gewiesen sey 
(die verschiedenen Meynungen von Evanson, Vogel 
und Horst), lässt sich eben so wenig erweisen. 
Fänden sich Spuren von altxandrin. oder Phiioni¬ 
scher Philosophie und Sprache darin (was nicht der 
Fall ist), so könnte man immer noch wahrscheinli¬ 
cher sagen, Johannes habe den Philo vor Augen ge¬ 
habt. — d. Zuletzt wird noch die doppelte Hypothese 
Eckermann’s und Horst’s, über die Art, wie das un¬ 
echte Evangelium in den Kanon gekommen sey, ge¬ 
prüft. Nach jener sind zwischen J. 160—i7oKirchen- 
versammlungen gehalten worden, welche die vier 
Evangelien als kanonisch festsetzten; aber davon fin¬ 
det sich keine einzige Jiistorische Spur; nach dieser 
hat Polycärpus B. von Smyrna bey seiner Unterre¬ 
dung mit dem B. von Rom, Anicetüs, um eine Ver¬ 
einigung der Kirchen zu bewirken, den Kanon fest¬ 
gesetzt. Aber kein aller Schriftsteller sagt etwas von 
einer solchen damals bewirkten Kirchenvereinigung. 
Und Jiätten sie allein wrobl den Kanon festsetzen kön¬ 
nen? Das zweyte Capitel beschäftigt sich mit den 
innern Gründen, mit welchen die Authentie des Joh. 
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Evang. bestritten wird. Hr. Gr. schickt im l.Abschn. 
S. 65 — 114 die Prüfung folgender allgemeinem 
Gründe, mit denen man die Echtheit der Evv. und 
des Joh. insbesondere bezweifelt bat, voraus: die 
Apostel wollten nichts Schriftliches hinterlassen (w'as 
doch durch dae*anerkannte Beyspiel einiger Apostel 
widerlegt wird)» sie waren im Schreiben nicht er¬ 
fahren und geübt genug); in dem Ev. des Joh. kom¬ 
men Aeusserungen und Stellen vor, welche der 
Weisheit Jesu ganz unwürdig sind, von seinem 
Sinne abweichen, den Erzählungen anderer Evange¬ 
listen widersprechen, oder überhaupt so beschaffen 
sind, dass sie von einem Gesandten Jesu nicht her- 
rühren können. Hier hat es der Vf. vornemlich mit 
Evanson zu thun, dem er in Prüfung, Erläuterung 
und Vertheidigung aller einzelnen Stellen folgt. Im 
G\ Abschn. S. 115 — 125 werden die Gründe widerlegt, 
aus welchen man dem Johannes insbesondere diess 
Ev. abgesprochen hat: er scy damals schon todt ge¬ 
wesen, als diess Ev. geschrieben wurde (eine pelitio 
prmcipii!); er würde viel früher geschrieben haben 
(Wie aber, wenn ihm vorher dazu Müsse, Veranlas¬ 
sung, Gelegenheit mangelte ?) , Johannes habe nicht 
genug griechisch verstanden, um diess Ev. schreiben 
zu können (wenn er nun aber aramäisch schrieb? 
oder, nach Paulus Hypothese, Jesus und die Apo¬ 
stel aramäisch und griechisch sprachen? und wie 
leicht konnte Johannes, der gewiss eine längere Zeit 
unter den Griechen lebte, das Griechische* .erlernt 
haben!), der Styl des Ev sey sehr von dem der Apo¬ 
kalypse verschieden (so wie der Inhalt selbst, würde 
Bec. entgegnen. — Der Verf. bemerkt bloss das hö¬ 
here Lebensalter des Johannes, als er das Ev. schrieb). 
Im dritten Capitel S. 12G— 166 wurden die äussern, 
aus der Geschichte auigesuchten, Gründe gegen die 
Echtheit dieses Evang. erwogen. Liesse sich wirk¬ 
lich, w ie die Gegner behaupten, darthun, dass diess 
Evang. in den ersten Zeiten des Christenthums dem 
Apostel abgesprochen worden sey, so wäre die Sache 
ziemlich entschieden. Allein J’apias, auf dessen 
Aeusserurig Hr. D. Eckermann so viel rechnet, ver¬ 
wirft nicht die Evangelien als unecht, sondern Pa- 
pias hoffte nur von den mündlichen Nachrichten 
noch grossem Nutzen zu ziehen. Marcion verwarf 
freylich unsere vier Evangelien; aber nicht aus hi¬ 
storischen Gründen, sondern aus dogmatischen. Und 
wenn manche Gnostiker das Ev. Joh. verwarfen, so 
nahmen andere es an, Herakleon schrieb sogar einen 
Commentar darüber (woraus Horst einen andern fal¬ 
schen und vom Hrn. Vf. gerügten Schluss zog), auch 
lassen sich, ausser den Alogern, nicht leicht wirk¬ 
liche Gegner des Evang. Joh. auffinden. Eben so ist 
das Stillschweigen der ältesten Kirchenväter von dem 
Ev. Job. theils kein Beweis der Unechtheit des Ev., 
theils selbst nicht erwiesen. Von der zweyten Hälfte 
des 2ten Jahrh. an wird es angeführt; früher war es 
Wohl noch nicht so allgemein verbreitet; wäre es 
später geschrieben worden, so hätten wohl die 
Schriftsteller in der atea Hälfte des sten Jahrh. es 

nicht so leicht citiren können. Und wie wenige 
frühere Kirchenväter sind auf unsere Zeit gekommen. 
Und mussten eie denn immer und überall das Evang. 
Joh. anliihren? Mussten sie es ausdrücklich erwäh¬ 
nen , wenn sie Stellen daraus" benutzten ? Evansön 
beschuldigt ir'eylieh die alten Kirchenväter, welche 
ein ZeUgniss von diesen und andern Evangelien able- 
gen , d^r frommen ßefrügerey, aber er hat diese 
Beschuldigung nicht erwiesen, sie nicht einmal 
durchaus wahrscheinlich gemacht. Die Leichtgläu¬ 
bigkeit einiger Kirchenväter kann , wenn sie sich 
auf das Urtheil der ganzen Kirche berufen, ihr Zeug- 
iiiss nicht verdächtig machen. Durch kein einziges 
sicheres Zeugniss lässt sich erweislich machen, dass 
die Alten das Evangelium dem Joannes presbyter bey- 
gelegt haben. Man kann auch nicht behaupten, dass 
alle Kirchenväter bey Prüfung der apostolischen oder 
den Aposteln beygelegten Schriften unkritisch verfah¬ 
ren wären, oder dass des Eusebius Aussage zu spät 
sey (da er ja viel frühere Zeugen anführt), oder dass 
die apostolische Tradition durchaus falsch sey (wenn 
sich nur überall ausrcitteln Hesse, was apostolische 
Tradition ist). 

Hr. v. Gr. hat das, was schon von seinen Vor¬ 
gängern hinlänglich beantwortet und ausgeführt 
war, mit Verwaisung auf sie nur berührt, dagegen 
andere Gründe und eigne Ansichten desto sorgfälti¬ 
ger und genauer behandelt. Die Ruhe und Beschei¬ 
denheit seiner Untersuchung gereicht ihr, so wie 
der Scharfsinn, die Gelehrsamkeit und die Vollstän¬ 
digkeit der ganzen Schrift, der noch einige, die 
Exegese, Dogmatik und Moral angehende, Sätze bev- 
gefügt sind, zur Empfehlung. Einige Druckfehler 
sind am Schlüsse eher Abhandl. berichtigt, zu denen 
noch S. 133 zu setzen ist: suspectae sunt dialogi il- 
lae — genuinae. 

Bemerkungen über den ersten Paulinischen Brief- an 

den Timotheus, in Beziehung auf das kritische 

Sendschreiben des Hrn. Prof. Fr. Schleiermacher. 

Von Heinr. Planck, Doct. der Philos. und Repeten¬ 

ten der theolog, Facultät zu Göttingen. Göttingen, bey 

Röwer. i8oß. 8* 256 S. 

Das erwälinte Sendschreiben verbreitet sich nur 
über den negativen Theil der Beweisführung des 
Hauptsatzes, dass der 1. Brief an Tim. nicht den Apo¬ 
stel Paulus zum Verfasser haben könne. Das Posi¬ 
tive zu dieser Behauptung ist nur am Schlüsse des 
Ganzen mit einigen Worten angedeutet. Jene Be¬ 
hauptung wird durch vier Gründe unterstützt, her¬ 
genommen von der Sprache des Briefs und den vie¬ 
len fremden, von Paulus sonst nicht gebrauchten 
Worten und Redensarten, von der Zusammensetzung 
desselben aus dem Br. an Titus und dem fiten an 
Tim., von der Unvereinbarkeit der möglichen Zeit 

«einer Abfassung mit der Geschichte und den äussern 
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Verhältnissen des Apcitejs» von dem Widerspruch 
der ganzen Darstellung mit Paulus x\rt zu schreiben 
und darzustellen; das Ganze soll eine misrathene 
Compilation seyn, die irgend ein unbekannter Kleri¬ 
ker des iten Jahrh. zur Erreichung gewisser indivi¬ 
dueller Zwecke gemacht habe. Hr. PI., schon durch 
andere kritische und exegetische Versuche bekannt, 
folgt der Ordnung des Sendschreibens, und unter¬ 
wirft die allgemeinen und besondern Gründe des 
Verfs. seiner Prüfung, so dass er theils die Lücken, 
die in der Beweisführung Vorkommen, anzeigt, theils 
einige allgemeine Gründe, die der Behauptung ei¬ 
ner Compilation entgegen stehen, am Schlüsse nach¬ 
holt. Oft ist ihm dabey der Gedanke aufgestossen, 
oh auch wohl der Vcrf. die Echtheit des Briefs im 
Ernste habe bezweifeln und bestreiten wollen, ob 
er nicht ein Spiel des Witzes und des Scharfsinns 
habe aufstellen wollen, um zu sehen, wie weit der 
kritische Pyrrlionismus sich treiben lasse. Dann 
wünschten wir doch, dass der Verf. sich einen an¬ 
dern Gegenstand zur Uebung seines unverkennbaren 
Scharfsinns, den eine feine Sprachkenntniss unter¬ 
stützt, gewählt hätte. Mit diesem Gegner wird 
übrigens der Verf. des Sendschreibens in jeder Rück¬ 
sicht Ursache haben zufrieden zu seyn. Dass der 
Brief unter die begünstigtsten gehöre, was die äus- 
sern Zeugnisse des kirclil. Alterlhums anlangt, hatte 
schon Hr. Schl, zugestanden. Dass Marcion nickt 
nur ihn, sondern auch den fiten an Tim., und den 
an Tit. nicht hatte, erklärt Hr. PI. am natürlichsten 
daher, dass alle drey Briefe in der Gegend , wo sich 
Marcion aufhielt, und sein Apostolikon sammelte 
oder gesammelt vorfand, nicht bekannt und in Um¬ 
lauf gekommen waren. Was Hr. S. über die Stelle 
des Polykarpus, die eine Anspi 'lunn x.of uns - rn B e 
zu enthalten scheint, erinnert hatte, wird mit Ge¬ 
genanmerkungen begleitet, deren Unbefriedigendes 
Hr. P. selbst anzuerkennen scheint. Es bleibt aller¬ 
dings unentschieden, ob Polykarpus auf unsern Brief 
Rücksicht genommen habe oder nicht; aber cs lässt 
•ich auch nichts daraus folgern, wenn er den 1. Brief 
an Tim. nicht vor Augen gehabt haben sollte. Die 
aufgestellte Regel, dass die als echt erwiesenen gros¬ 
sem und wichtigem Briefe des Apostels als Typus 
der Comoositio» und Schreibart desselben anzusehen 
•ind, schränkt Hr. PI. mit Recht durch die Bemer¬ 
kungein, dass Paulus nicht als ein rhetorisch gebil¬ 
deter Schriftsteller zu denken sey, dessen Sprache 
und Diction sich immer gleich geblieben sey, son¬ 
dern als solcher, dessen Styl und Darstellungsweise 
durch den Einfluss äusserer Umstände verschieden 
modiheirt worden sey, der nur dem Gange seiner 
natürlich raschen Empfindungen folgte, und sich da¬ 
her jedem äussern Eindrücke leicht hingab. Was 
l. den aus der Sprache, und vornemlich dem Ge¬ 
brauch seltner Worte und Ausdrücke geführten Be¬ 
weis gegen die Echtheit des Briefs anlangt, so erin¬ 
nert Hr. P. zuvörderst, dass der Gebrauch seltner 
Redensarten gegen einen Schriftsteller nicht» ent- 
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scheide, dessen Sprache keine bestimmte rhetori¬ 
sche Ausbildung erhalten hat. Denn nur von diesem 
ist zu erwarten, dass, da er den gesammten Würt- 
reichthum einer Sprache kennt und sich zu eigen ge¬ 
macht hat, er auch immer denselben Sprachgebrauch 
befolge, wiewohl auch da Ausnahmen Vorkommen 
können. Wenn gleich des Apost. Paulus schriftstel¬ 
lerischer Styl nicht ganz umgebildet ist,, so ist es 
doch mehr folge eines vielseitigen Umgangs und ei¬ 
ner bessern Lectüre, als absichtlicher Sprachstudien, 
dass sein Vortrag sich durch grössere Reinheit und 
Richtigkeit von dem der übrigen neutest. Schriftstel¬ 
ler unterscheidet. Sein Styl war daher auch man¬ 
cher Aendcruug und Erweiterung unterworfen, 
Worauf mancherley Umstände Einfluss haben konn¬ 
ten , und gewiss hatten. Dernungeachtet kann mau 
allerdings über den Paulin. Sprachgebrauch, wie er 
jetzt in seinen Schriften vor uns liegt, aufs Reine 
kommen, -und es ist dazu schon das meiste gethan, 
auch kann man den Schriftstellern des N. Test, vvobl 
einen gewissen Styl, eine gewisse Gleichförmigkeit 
und Coueequenz in ihrem Spracbgebrauche zu¬ 
schreiben. Hr. Schl, hat nicht eine Verschiedenheit 
der Sprache, sondern nur des Sprachvorraths, indem 
i. Br. an Tim. dargethan. Unter den d 7T«^ AS yOjJLt’JCli 
dieses Br. aber findet sich keines, das erweislich 
dem Paulin. Zeitalter fremd gewesen wäre, kein 
Redegebrauch, der einer spätem Zeit angchörte. 
Zur Rechtfertigung des Gesagten wird hierauf das 
Verzeichniss der Wörter durchgegangen (S. 18 ff.), 
das Hr. S. nient nach gewissen Classen und Ueber- 
sichten geordnet hat. tTtgs%ib&cy.ot).i7v z. B. ist der Ana¬ 
logie des Paulin. Sprachgebrauchs nicht entgegen. 

iv kann darauf nicht angewandt werden. 
Das Wort war von Paul, iür ein augenblickliches Be¬ 
dürfnis erfunden , daher wurde es weiter von ihm 
nicht gebraucht. Der Sinn des Worts ist den Local- 
und Zeitverhältnissen des Apostels ganz angemessen. 
Was Hr. S. bemerkt, dass einige seltne Ausdrücke 
in diesem Briefe öfters gebraucht sind, gilt, wie Hr. 
P. erinnert, auch von andern in andern Briefen 
Pauli. Wir lieben nur einige von den übrigen Be¬ 
merkungen über Ausdrücke (bey denen Hr. S. seinen 
Scharfsinn wohl öfters zu weit getrieben hat) aus. 
KTwSsiffSea scheint ursprünglich überhaupt ein Zurück- 
stossen von Etwas, mag diess in uns oder ausser uns 
seyn , bedeutet zu haben. Der Apostel pflegte die 
Ausdrücke zu häufen, wenn er einen Begriff von 
allen Seiten darstellen wollte, daher darf man au 
C. 2, i ff. nicht Anstoss nehmen, tvrevSif kann recht 
wohl die Fürbitte bedeuten, da üxi-£> <xv.2£>u)t;m> 
die Ellipse ergänzt. Die Zusammenstellung des cgi- 
■ysffScw (appetere) mit einem Fehler (tptkotpyvpet) ist eine 
Nachlässigkeit, die bey einem Schriftsteller, der dem 
Spracbgebrauche des gemeinen Lebens folgt, nicht 
aulfällt. x«Xov iqysv 3, i. ist nicht res bona, sondern 
die Verrichtung, das Geschäft. Die Anweisung de* 
Apostels, keinen vtityvrov zum Bischof zu machen, 

wird auf einen solchen beschränkt, der eben erst 
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zum Christenthum gekommen, und keinen weitern 
Umgang mit dem Apostel gehabt hatte. Ba^o? am 
Schlüsse des 3- Cap. braucht weder auf die höhere 
Stufe von Glückseligkeit im Messiasreiche, noch 
auf den hohem Grad des kirchlichen Lehramts bezo¬ 
gen, sondern kann überhaupt vom grossem Ansehen, 
der grossem Würde, Verstands» werden, was auch 
das Folgende bestätigt, venj^elx hat die Bedeutung, 
Vertrauen in einen andern, auch 1 Joh. 3, 21. 
3 Cor. 7, 4. Auch irt()tTcts7<TScu wird gut vertheidigt. 
Dass IV, 4. uriV/ua, nicht ktiV/j, stehe, wird durch 
Beyspiele von andern Ausdrücken, die Paulus auch 
bisweilen nur statt der ihm sonst gewöhnlichen 
braucht, gerechtfertigt. Die yv^vetet« der judaieiren- 
den Lehrer wird mit Recht von der Enthaltung von 
gewisser Speise und der Beobachtung anderer levit. 
Gebräuche erklärt. kömmt IV, 14* zuerst 
in der neuen Bedeutung vor, aber diese ist ganz an¬ 
gemessen. In der Sache selbst findet sich zwischen 
dieser Stelle und 2 Tim. 1, 6. kein wahrer' Wider¬ 
spruch. In keiner von beyden Stellen wird die 
Sache vollständig berichtet. Sonderbar wäre es frey- 
lich, wenn Paulus selbst (V, 21, üAsv.rai «yysXot') 
eine bestimmte Rangordnung unter den Engeln 
machte, aber er folgt nur der Sprache und Vorstel¬ 
lungsart seiner Nation, und die Worte stehen hier 
ohne alle Emphase. ^seSai \öyoi$ VI, 5* kann 
nur erklärt werden: accedere ad suam doctrinam. 
iroftffi*o<; hat Paulus im 5. Verse gebraucht, nicht wie 
irn Br. an Tit. ecit^ov y.sphoz, weil er hier aus der Per¬ 
son derer spricht, die ihre gewinnsüchtigen Absichten 
nicht für schändlich hielten. Der Erklärung, die Hr. 
S. von der x«Aij o/jiokoylix gibt, wird nicht nur der Vor¬ 
wurf der Grundlosigkeit, sondern auch des Wider¬ 
spruchs mit der eignen Hypothese des Vfs. gemacht. 
Hr. PI. geht hierauf (S. 50 ff.) den zweyten Brief an 
Tim. und den an Titus durch, die der Gegner selbst 
mit dem ersten Br. an Tim. in Parallele setzt, und 
zeigt, dass in ihnen sich eine gleiche, wenn nicht 
grössere Zahl von «V*; Agye/utve/s vorfinde, also auch 
da sich nur eine Verschiedenheit des Sprachvorrathes, 
nicht der Sprache, annehraen lasse. Aehnliche Er¬ 
scheinungen werden nur ira Allgemeinen aus andern 
Paulin. Briefen angeführt. Es folgt daraus, «dass der 
i. Brief an Tim. vor den übrige« Paulin. Briefen 
nichts voraus hat, und dass eine Beweisführung von 
dieser Art auf die Schriften der neutest. Verfasser gar 
nicht angewendet werden kann. Unter welchen 
andern Bedingungen sie einigen Verdacht hätte be¬ 
gründen können, wird noch gezeigt. 

Den zweyten, von der Art der Zusammensetzung 
das r. Br. an Tim. aus dem 5. Br. an Titus hergenom¬ 
menen Beweis behandelt der Hr. Verf. von S. 55 an. 
Er gesteht dem Gegner das Verdienst zu, zuerst auf 
die von den Auslegern (von allen ?) übersehene Ver¬ 
wandtschaft des r. Br. und des an Tit. aufmerksam 
gemacht zu haben. Nur folgt aus der Uebereinstim- 
niuiig ktinesweges die Uebertragung aus einer Epi- 
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stcl in die andere. Hr. PI. löset das Problem auf 
eine natürlichere Art, durch die Annahme, dass der 
Br. an Titus um dieselbe Zeit mit dem 1. Br. an Tim. 
sey geschrieben worden. Denn die Hypothese des 
Hrn. S., der i.Br, an Tim. sey aus dem an Titus zu¬ 
sammengetragen, lässt sich w eder negativ roch po¬ 
sitiv rechtfertigen (S. 53 f.). Schon die Variation der 
Ausdrücke erregt Zweifel gegen diese Hypothese- 
Die Schicklichkeit des Ausdrucks £s®f jwrijf im 1. Br. 
an Tino, wird von Hrn. PI. dargethan. Auf ähnliche 
Art werden noch andere Spuren des Zusammentra¬ 
gens, die Hr. S. entdeckt haben will, geprüft, an¬ 
derer Tadel einzelner Ausdrücke und ihres Ge¬ 
brauchs beurtheilt. Dabey wird aufmerksam ge¬ 
macht auf die Verschiedenheit des Sinns und Zusam¬ 
menhangs, in welchem dieseiDcn Ausdrücke ge¬ 
braucht sind. Oft erregt gerade das, was für andere 
ein Beweis der Identität des Verls, seyn würde, Hrn. 
S. Zweifel. Nach ihm soll der Vf. des ersten Briefs 
manche Worts aus dem zweyten in einem ganz ver¬ 
kehrten Sinne übergetragen haben. Wie unwahr¬ 
scheinlich ist diess! An Reminiscenzen und Wieder¬ 
holungen ist auch in andern Paulin. Briefen kein 
Mangel, ov x/o-rsw; im 3. Cap. soll eine auf- 
gegrifiene Redensart seyn, aber in den beyden andern 
Briefen findet sich y.ver^oisv nicht, daraus also konnte 
der \ erf. es nicht entlehnen. Der Einwurf gegen 
die Erwähnung des Hymenäus und Alexander I, 20. 
wird durch die Bemerkung gehoben, dass Paulus sie 
nur beispielsweise anführe, und sie wahrscheinlich 
schon, im Anfang seines Aufenthalts zu Ephesus aus 
der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen habe. Dass 
dieselben auch e Tim. 2, 17. 4, 14. gemeynt sind, 
wird von Hrn. PI. dargethan, und zugleich gezeigt, 
dass diese Stellen jener nicht widersprechen. 

Den dritten, auf der angeblichen Unvereinbar¬ 
keit dei im Briefe angegebenen Zwecke mit den 
Zeit - und Ortsverhältnissen des Apostels und des 
Timotheus beruhenden, Beweis für seine Unecht¬ 
heit prüft I-Ir. PL S. 89 ff. Er bemerkt, dass der 
Inhalt des Briefs keinesweges auf einen langen Auf¬ 
enthalt des T.. zu Ephesus hindeute, dass uns 
unoekannte Ursachen den T. veranlassen konnten, 
bald nach Empfang des Briefs Ephesus zu verlas¬ 
sen und den Apostel wieder aufzusuchen, Paulus, 
wenn er gleich nicht wegen zu schneller und 
fluchtähnlicher Abreise genöthigt wurde , diese 
schriftliche Instruction dem T. zu geben , doch 
andere Veranlassung dazu haben konnte; bestreitet 
die Voraussetzung, dass Paulus gefährliche Irrlehrer 
2U Ephesus zurück gelassen, Und berührt andere 
angebliche Widersprüche, auch den aus 5, 1. ge¬ 
nommenen Anstoss, kürzer. Von S. 1041m beschäf. 
tigt ihn der vierte aus der ganzen Anlage und Aus¬ 
arbeitung des Briefs hergenommene Beweis, nach 
welchem er des Apostels ganz unwürdig seyn soll, 
Hr. PI. entwickelt aus der wahrscheinlichen Ver¬ 
anlassung und Absicht des Briefs, dass und warum 
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jn ihr* <las Belehrende und Geschäftliche die Ober¬ 

hand b;hielt, und der vertrauliche Jßriefton zurück 
trat, hx kann eben daher ^veder in Ansehung des 
Zwecks noch der Manier mit dem zweyten an 
Tim. ui d dem an die Philipper, in denen sich 
de r briete che Charakter ausser t, und die Paulus in 
einer ganz andern Lage schrieb, verglichen wer¬ 
den, wohl aber mit den übrigen Paulin. Brieten. 
Aber ganz leer ist er doch nicht an Merkmalen ei¬ 
ner freundschaftlichen Verbindung und vertraulichem 
Verhältnisses. Leber den Inhalt und die Art der 
Ausführung verbreitet sich Hr. Pl. S. nö it. indem 
er dem Gange des Gegners folgt, und über seine 
einzelne Behauptungen unverhokn seine Lreitenden 
Bemerkungen mittheih. Kur die Besorgt,iss hatte 
Paulus (wird unter andern erinnert), es könnten 
einige von ihm schon früher zura Stillschweigen 
©(-brachte Ruhestörer und Irrlebrer wieder aui treten, 
nicht aber bestritt er vorhandene und zurückgelas- 
seiie Irrlehrer, Der unznsammenhängerd scheinende 
Ideengang wird vom Vf. in mehrt rn Stellen des Briefs 
genauer und, wie es auch uns scheint, richtiger 
und psychologischer entwickelt, als von Hin. Sch. 
geschehen ist. Wir können aber das, was aut ein¬ 
zelne Stellen, und ihre Vergleichung mit andern 
Paulin, sowohl, als ihren innern Zusammen hang, 
geht, nicht besonders erwähnen. Wir biihg'eri es, 
*Lca der Hr. Verf. bey einigen erheblichem wie 11, 
:fL l5. (S. 162 ff.) ,III> 15 & S. 177 ff. mir in so 
weit sich aufhält, als das Sendschreiben des Geg¬ 
ners es nötbig machte. Am längsten verweilt er 
bev IV, 9. O 197 — 212.), wo unter andern ge- 
zei°t wird, dass KartxksysfSpi nicht von der Wahl 
der& Witt wen zum Amte der Diakonissinnen, son¬ 
dern von dem Einträgen derselben in die öffentlichen 
Armenlisten (indem auch der Zusammenhang überall 
ton Unterstützung der Wittwen aus der Gemeinde- 

e spricht) «//«■■» V,3- vom Unterstützen, und 3vt*s 
*, nfcht von einer rechten Wittwe der Gesinnung 
*Th sondern von einer vvahrhaft hülfsbedüritigen 
w'ttwe zu verstehen sey. Das harte Unheil, das 
• t er das 6te Cap., als eine Fülle von Unzusammen- 
? * Wiederholungen u. s. f., gefällt werden ist, 

” : d S 217 tf. insbeeöndere erwogen, und vorzüg¬ 
lich die ■JssvhwvbfAo; yw<ri$ (aus 1,4. 6.) richtig er- 
* rt p)en angehenden Ausleger machen w ir noch 
uf eine gelegentlich S. iff3 eingestreuete Bemer- 

? ll2 aufmerksam, die zwar nicht neu, aber hier 
*U*ht gut vorgetragen ist, betreffend die Stellen, 
*ec Schwierigkeit daraus entsteht, dass dem Le- 

der Gang der Vorstellungen und ldeenaosocia- 
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8fr 1 in der Seele des Schriftstellers verborgen 
t'^der oft dem Autor selbst verborgen bleibt, und 

d h r auch in der schriftlichen Ueberlieferung nicht 

bemerkbar werden kann. Die im Schlussurtheile 
des Verfassers des Sendschreibens S. 229 ff’, zusam- 
mengefassten-:, Gründe gegen die Ursprünglichkeit 
unsrer Epistel beruhen nach Hin. P], (S. ^230 ff.) 
theils auf unrichtig genommenen Gesichtspum ton, 
theils auf ungegründeten Voraussetzungen. Es wird 
S. 255 ff. mit Re.cfft erinnert, dass der Verfasser 
des Sendschreibens die Frage; welche Absicht der 
Nabahmer bey Unterschiebung dieses Briefs ge¬ 
habt, für welchen Zweck er dadurch etwas zu 
gewinnen gehofft habe — und die daraus herzu¬ 
nehmende positive Beweisführung — welche die 
höhere Kritik überall, wo von einer absichtlichen 
Erdichtung und Unterschiebung die Rede ist, vor¬ 
züglich zu unternehmen bat — nicht hätte bloss 
berühren, sondern umständlicher behandeln sollen. 
Was darüber fast nur beylänffg gesagt worden ist, 
liess sich leicht als unhaltbar darstellen S. 240 ff. 
Weder die Verpflichtung der Wittwen, die Diako¬ 
nissinnen werden wollten, zu einer ewigen YV itt- 
werischaft, noch Polemik gegen die Ueberschälzung 
des jungfräulichen und ehelosen Standes, kann Zweck 
der Unterschiebung des Briefs seyn. Noch wer¬ 
den S. 244 ff. Bedenklichkeiten gegen die Verstel¬ 
lung des Y fs. von der Entstebungsart unser« Briefs, 
von rter sonderbaren Art und Compositum dessel¬ 
ben aus z\Vey andern Paulinischen Briefen, aufge- 

■ stellt und insbesondere gezeigt, dass Stellen gefun- 
cten werden, auf welche ein blosser Compilator 
w ohl schwerlich für sich g» kommen seyn möchte, 
andere, bey denen ein compilirender Nachahmer 
sich anders gezeigt haben würde. Zuletzt bleibt 

•noch die Frage übrig, wie war es möglich den 
Brief als paulinisch unterzuschieben, und als apo¬ 
stolisches Machwerk geltend zu machen? worüber 
keine Erklärung im Sendschreiben gegeben ist, und, 
nach Hrn. Pl. Erinnerung auch schwerlich eine 
genugtliuende Erklärung gegeben werden möchte» 

Der Gewinn, den diese Schrift der biblischen 
Literatur gebracht hat, besteht nun nicht bloss dar¬ 
in, dass die Authentie eines Briefs, der durch äus¬ 
sere Gründe möglichst unterstützt , durch innere 
kaum zweifelhaft gemacht worden war, gerettet, 
sondern überhaupt ein Muster von überlegter Kri¬ 
tik aufgestellt worden ist, das, mehr als allgemeine 
Regeln, die darüber gegeben W'erden, über den 
Gang und die Rücksichten, welche solche For¬ 
schungen nehmen müssen, belehren kann. Und so 
hat auch diese gelehrte Streitigkeit keinen Nach¬ 
theil, sondern mannigfachen Vorthei] gebracht. 
Hr. Pl. schrieb diese Abhandlung auch deutsch, 
weil das Sendschreiben einmal in dieser Sprache 
abgefasst ist. 

/ 
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.E TUN O G R A F II I E. 

JAersuch über die deutschen Bewohner der öster¬ 

reichischen Monarchie. Erster Theil, Wien, im 

Veriage des Kunst - und Industrie - Comptoirs. 

1804- VI. und 26c S. 8* Zweyter Theil. Eben¬ 

daselbst. 1804* 222 S. 8* 

Als Verfasser unterschreibt sich am Ende der Vor¬ 

rede Herr Joseph Rohrer, gegenwärtig Professor 
der Statistik zu Lemberg in Ostgalizien. Dieser 
Versuch des durch die* Herausgabe mehrerer stati¬ 
stischer Werke bekannten Verfassers ist verdienst¬ 
lich. Er durchreiste mehrmals die Provinzen des 
österreichische n Kaiserstaats , und sammelte sich 
schöne Rrisebcmerkwngen, die er gut verarbeitet 
hat. Er benutzte zugleich die vorhandenen schrift¬ 
lichen Quellen. Schade nur, dass er nach seiner 

Art, die Rider jetzt in statistischen und histori¬ 
schen Werken Mode wird , die benutzten Quel¬ 
len nur sehr selten angezeigt hat , so dass der 
Leser, wenn er in den über den österreichischen 
Kaiserstaat erschienenen Werken nicht sehr be¬ 
wandert ist, nicht vveiss, wo Hr. Bohrer seine 
eigenen Reisebemerkungen und wo er entlehnte 
Notizen mittheilt, und daher auch nicht über den 
Gehalt der Nachrichten überall urthetlen kann. Es 
ist durchaus unwahr, wenn Hr. Rohrer S. 11 sagt: 
„ Was endlich die schriftlichen Quellen betrifft, 
aus welchen ich für dieses Werk schöpfen konnte, 
so muss ich leider bekennen, da\s nie mir sehr 

tvenig darbothen (darboten); in unsern Lager-oder 
Flurbüchern, und den inländischen Topographien 
wird nicht an den geistigen Anstand der Landes¬ 

einwahner gedacht. “ Kommt denn darüber in 
Herrtnanna v ortreif liehen Reisen durch Oesterreich 
u. s w., in Scblözers Staafsanzejgcn, in Riegger’s 
statistischer Landeskunde Rohmens, in Windisch’s 
ungarischem Magazin, in Licehtensfern’s und in 
and rci Werken , die Hr. Rohrer so gut zu be¬ 
nutzen wusste, nichts vor] 

Aweyter Lund. 

Becensent wird dieses Werk ausführlich anzei- 
gen, um daraus mehrere Data über die deutschen 
Bewohner der Österreichischen Monarchie zur 
Kenntniss des ausländischen Publicums zu bringen. 
Hier und da wird Becensent auch irrige Behaup¬ 
tungen des Herrn Rohrer berichtigen. 

I. Uebersicht der deutschen Bewohner der öster¬ 

reichischst Monarchie. Gegen Liechtenstern’s An¬ 
gaben der Bevölkerung in Oesterreich unter der 
Ens wirft der Verf. S. 14 und 15 mit Recht Zwei¬ 
fel auf: hat aber selbst keine zuverlässigem Anga¬ 
ben mitgetheilt. Die statistischen Angaben des Ver¬ 
fassers über die deurschen Bewohner in den öster¬ 
reichischen Provinzen übergeht Recensent, da seine 
Angaben all, nicht von den neuesten Jahren sind. 
Die historischen Notizen des Verfassers in diesem 
Abschnitte sind sehr oberflächlich. Als runde Zahl 
der Deutschen itn österreichischen Kaiserstaate 
nimmt Hr. Rohrer 6,300,000 Seelen (Liechtenstein 
6,360,000) an. 

II. Körperliche Beschajfenheit der deutschen 

Bewohner der österreichischen Monarchie. In die¬ 
sem Abschnitte handelt der Verfasser zuvörderst von 
den Bewohnern der Kais<jrstadt Wien, auf die er 
nicht sehr gut zu sprechen- ist. ,, In den vier 
Wänden (sagt Hr. Rohrer S. 47), in welchen ein 
grosser Theil der Wiener fortwährend lebt, und in 
der weichlichen Erziehung, die er geniesst, liegt 
der Grund der blassen Gesichtsfarbe, der Kurzsich¬ 
tigkeit, (worauf freylich manche sogar stolz sind, 
weil sie dieselbe für einen charakteristischen Zug 
einer hohen Geburt halten,) der mangelnden Haut- 
stärke, der revrnatischen (rhevmatischen) Constitu¬ 
tion , der vorzüglichen Anlage zu schleimichten 
und gallicliten Fiebern, zu blinden und fiiessenden 
Hämorrhoiden.“ Recensent vveiss, dass diese kör¬ 
perlichen Uebel vielen Wienern fremd sind, und 
bey denen, die mit denselben behaftet sind, leitet 
er sie nicht sowohl von den vier Wänden und der 
Weichlichen Erziehung, sondern von der l’nmässig- 
keit ini Essen und Trinken, und im Genüsse der 
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sinnlichen Liebe ab. Wenige Wiener leben ja fort¬ 
während in ihren vier Wanden* sondern haben 
mehr Bewegung in der grossen Baiserstadt durch 
Gehen (oder vielmehr Laufen, denn die Wiener 
gehen sehr schnell) und Fahren und Stiegensteigen 
als die Bewohner der kleinen Landstädte, und im 
Frühling, Sommer und Herbst sind ja die Wiener 
bekanntlich sehr gern im Schoosse der schönen 
Natur. Die Mädchen in den Gegenden von Ens, 
Wels und Linz rühmt der Verf. wegen ihrer be¬ 
zaubernden körperlichen Schönheit. An Deutsch- 
Böhminnen , welche lediglich vom Spinnen des 
feinsten Garnes in geschlossenen Zimmern leben, 
bemerkt man, dass sie leicht fieberhaft und eacliek- 
tisch werden. Auch die deutsch - mährischen und 
deutsch - böhmischen Weber, welche in feuchten 
Stuben zu ebener Erde oder in Kellern arbeiten, 
sind öfter Krankheiten ausgesetzt, die sie bey vie¬ 
ler Bewegung im Freyen vermeiden würden. Von 
der Fruchtbarkeit der schwäbischen Ansiedler in 
Galizien, Ungarn und Siebenbürgen führt der Verf. 
Beyspiele an. Die Sächsinnen in Siebenbürgen ha¬ 
ben einen zarten Wuchs, eine angenehme Taille, 
eine schöne Nase, einen fein gebildeten Mund. 
Die körperliche Beschaffenheit der Deutschen in 
der Zips in Ungarn hat Herr Bohrer nicht cliarak- 
terisirt. 

III. JSJaTirungsart. Auch hier fängt Hr. Rohrer 
mit der Schilderung des Geschmackes der Wiener 
an. In Ansehung der den Wienern Schuld gege¬ 
benen Völlerey übertreibt Herr Rohrer manches, 
aber seine meisten Behauptungen muss doch Ree., 
der sicli in Wien einige Zeit aufhielt, bestimmen. 
Im Jahr lßoo erschien in Wien ein eigener Alma- 
nach für Ess - und Trinklustige. Das durch Bar¬ 
bara Hickmann vermehrte Gartierische Wiener 
Kochbuch erlebte binnen fünf und zwanzig Jahren 
die zwey und zwanzigste Auflage. ln der ersten 
Auflage des Gartierischen Kochbuches findet man 
nur 400 Speisen auigfezeichnet, in der letzten aber 
bereits i58°* Die Fleischnahrung wird immer 
mehr zur alltäglichen Speise des Oesterreichers un¬ 
ter der Ens ; der Oesterreicher über der Ens zieht 
die Pflanzennahrung und die Mehlspeisen zum Ge¬ 
nüsse vor. Der Oesterreicher trinkt seinen Land- 
wein gern: wo es aber dem österreichischischen 
Landinanne an Weinhügeln gebricht, da trinkt er 
auch Bier aus Gerste, Waizen, Haber. In Wien 
hat sich die Konsumtion des Bieres, welche im 
Jahr 1801 auf 5565*6 Eimer sich belief, im Ver¬ 
hältnisse zum Jahr igoo um 50000 Eimer, zum 
Jahr 1787 aber um 0,000,000 Eimer vermindert. 
Dagegen nimmt das Weintrinken in Wien zu, in¬ 
dem man an Laudvveinen im Jahr. *787 • 545669 
Eimer, an ungarischen und andern ausländischen 
Weinen 5995 Eimer, im Jahre >501 aber an .inlän¬ 
dischen Weinen 488491 Eimer, au ungarischen und 
andern ausländischen 2156g Eimer bedurfte. Bey 
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der steiermärkischen Kost nimmt man sehr bald 
am Umfange des Körpers zu, denn die Steyermär- 
ker verstehen sich am besten auf das Verschneiden 
der Hähne, auf die Mästung der Triiihühner, 
Soli weine und Ochsen. Die gewöhnliche Speise 
des Kärntlmers ist Hirse, seine und des Tyrolers 
Lieblingsspeise aber mit zerschnittenem Specke ge¬ 
füllte Meblklöse. Das Hauptgetränk des Kärnthneri- 
schen Landmanns ist Wasser. Von der Mannich- 
faltigkeit in Speisen und Getränken bey den Deut¬ 
schen in Siebenbürgen lässt sich wenig sprechen. 
Einem. Siebenbürger-Deutschen genügt oft zu Mit¬ 
tage ein einziges Gericht. Die Zipser Deutschen 
sind in der Regel auch so frugal, was Hr. Rohrer 
nicht bemerkt hat. 

IV. Kleidungsart. Der österreichische Land¬ 
mann unter der Ens trägt meistens einen kapuzi- 
nerfarbenen Rock, der ihm bis an die Knie reicht, 
mit schmalem Halskragen, breiten Aermelaufschlä- 
gen und meistens zinnernen, doch auch kameelhaar- 
nen Knöpfen, eine leichtere Wieste, ein seidenes 
leichtes Tuch um den Hals und einen runden 
schwarzen Hut. Die unterensische Bauernfrau trägt 
ein kurzes, vom Mittelleibe bis an den Hals mit 
Zinnknöpien geschlossenes breites Corset, welches 
sich an einen mit Bändern besäumten, sehr langen 
Rock schliesst , und eine dunkelfarbige Leinen¬ 
schürze. Beyde Geschlechter lieben das Dauerhafte 
in der Kleidung, die nicht selten von den Aeltern 
auf die Kinder forterbt. Zur Winterszeit ist der 
Fuchrock des Bauers , so wie das Corset der 
Bäuerin, mit Schaafpelz gefüttert. Der Rock des 
Oberensers ist von dunkelbraunem Tuche oder 
Wollenzeuge, und die Sonntage nicht selten mit; 
geblümtem Cattun gefüttert. Die Farbe der Mäd¬ 
chenkleidung in Oesterreich über der Ens ist 
schwarz, welches gegen das weisse Gesicht und 
die VVangenröthe ungemein zart absticht. Der Hut 
ist aschgrau , von der grössten Tellerform in 
Deutschland , mit granatfarbener Seide gefüttert, 
und mit Bändern eingefasst, deren Enden gegen 
den Busen fallen. Die Strümpfe sind perlblau und 
Schlüssen sich an einen nett gearbeiteten schwar¬ 
zen Schuh ohne Absätze. Die reinliche nette Klei¬ 
dung des männlichen und weiblichen Geschlechts 
vejräth irn Allgemeinen einen mit Bescheidenheit 
verbundenen Wohlstand. Die junge Linzerin. ge¬ 
fällt sich noch immer in dem reichen Goldhäub- 
en n , welches über den ungeschmückten blonder* 
Haaren, schwebt. Der Rock des Obersteyermärkers 
ist braun, grau oder grün; sein kurzes Leibehen 
ist von rofhem Juche und voll grosser kugelförmi¬ 
ger weisser Metallknöpfe ; endlich der Hosenträger 
von grünem, einige Zoll breitem, dichtem und ins 
Kreuz gewebtem .Seidenbände, oder auch von einer 
bunt gefärbten Sarnmetborte. Die Obersteyrmär- 
kerin setzt den grössten Stolz in einen mit Geld- 
spitzen gezierten, bunten Brustlatz und den dazu 
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gehörigen Schnürriemen. Ihr Corset ist meistens 
von Catfun oder Zeuge , und reicht mit seinen 
kurzen Schössen kaum über die Halite des Rückens 
hinab. Der Kopf ist in eine schwarzdamastene 
Haube gehüllt. Die Kärnthnerin trägt sich etwas 
leichter und ungezwungener als die Steyermärkerin. 
Ihr Corset hat keine so langen Aermel. Auch trägt 
sie keine Haube, sondern gewöhnlich einen grossen 
Hut, der sehr artig auf den Haaren ruht. Das 
Charakteristische im Putze Ber Kärnthnerin ist eine 
rothe, drey Finger breite Binde, die in das Hemd 
so benäht wird, das3 sie als ein Gürtel gerade um 
die Lenden anliegt. Die deutschen Einwohner 
Mährens sind nicht überall gleich gekleidet, son¬ 
dern wechseln mit ihrer'Kleidungsart, je nachdem 
ihr Roden mehr oder weniger fruchtbar und ein- 
traolich ist. Der pfälzische und schwäbische Ko¬ 
lonist in den ungarischen und galizischen Erblän¬ 
dern hat noch ganz diejenige Tracht, die er in 
seinen Mutterländern besass. Doch muss hier Rec, 
ge^en Hin. Rohrer bemerken, dass in Ungarn die 
schwäbischen Kolonisten zum 1 heil schon die un¬ 
garische Kleidevtracht angenommen haben. Der 
Zipscr Deutsche hat schon längst ungarische .Bein¬ 
kleider angelegt, und grösstentheils die National¬ 
tracht des iviagyars angenommen. Ein gleiches that 
zum Theile der Klausenburger in Siebenbürgen, 
daher er auch von den siebenbürgischen Ungarn 
mehr als der Hermannstädter Sachse, der seinem 
altdeutschen Kleiderschnitte getreu bleibt, geliebt 
wird. Am standhaftesten in Beybebaltung ihrer ur¬ 
alten Kleidungsart sind die sächsischen Bürgers¬ 
frauen in Siebenbürgen. Sie tragen noch hohe 
steife Halskragen, wie man sie in den Gemälden 
der niederländischen und deutschen Schule sieht, 
und Mäntel, welche über die Knie reichen. Von 
der Kleidertracht der Deutschen im österreichischen 

Schlesien sagt Hr. R. nichts. 

V. Beschäftigungsart. Im Ganzen rechnete 
man unter den in Unterösterreich im Jahr lgoo be¬ 
findlichen Christen männlichen Geschlechts 
an Kleinhäuslern, Gärtlern und andern Personen 
.0m geringem Nahrungsstande 159240, an Bauern 
6*461, an Bürgern in Städten und Professionisten 
auf dem Lande 23300. Der landwirtschaftliche 
Kunstfleiss der Unlerösterreicher ist einer noch viel 
grossem Erweiterung fähig. Die Hutweiden und 
Gestrüppe nehmen im Lande unter der Ens noch 
immer den zehnten d heil der nutzbaren Oberfläche 
ein. Unteröslcrreich zählte im Jahr 1793 nicht 
mehr als 94541 Zug - und Mastochsen. Unstreitig 
viel zu wenig in Beziehung auf die Bevölkerung 
Unterösteneichs. Der Saffranbau wird von dem 
Oesterreicher unter den Deutschen am besten be¬ 
trieben. Der Unterösterreicher treibt seine Wein- 
erzeugung schon auf 1,300,000 Eimer Weine hin¬ 
auf. Durch die Zitz - und Cättun - Fabriken zu 
Schwechat, Kettenhof, St. Pölten, Himberg und 

Fridau erhalten viele Einwohner Beschäftigung. 
Bey den Baumwoll - Manufakturen in Wien sind 
wenigstens 5000 Weberstühle beschäftigt. Man zählt 
in Wien vier privilegirte Musselintücher- und Baum- 
WöllzeUg - Fabrikanten , 120 Webermeister, gegen 
18°o Webergesellen , und 4°° Schutzverwandte, 
Welche sämintlich sich mit Verarbeitung der Baum¬ 
wolle abgeben. Unter jene Handwerke, die den 
Bewohnern der Kaiserstadt am meisten Beschäfti¬ 
gung geben, gehört auch das Schuster- und Schnei¬ 
der-Handwerk. Man rechnet in Wien 1250 Mei¬ 
ster, wenigstens 2000 Gesellen und über 3000 so¬ 
genannte Stöhrer (d. i. Handwerker, die mit kei¬ 
nem Bürger - und Meisterrecht versehen sind), 
welche sich mit Verfertigung der Schuhe und Stie¬ 
feln beschäftigen. Die Zahl der bürgerlichen Schnei¬ 
dermeister beläuft sich auf 1-560 und ein Heer von 
Gesellen und Stöhrern. Die handarbeitende Classe 
in Wien kann man füglich zu 150000 Menschen 
annehmen. Die Producenten - Classe in Oesterreich 
über der Ens bestand im Jahr 1300 aus 15249 Bür¬ 
gern in Städten und Professionisten auf dem Lande, 
aus 375l3 Bauern, endlich 114711 Kleinhäuslern, 
Gärtlern und andern Personen vom Nahrungsstande. 
Der ländlichen und städtischen Industrie der öster¬ 
reichischen Einwohner über der Ens muss der Vor¬ 
zug vor jener der Unlerösterreicher eingeräumt 
werden. Die Bauern um Linz haben, um nicht 
den Dünger ihren Aeckern zu entziehen, die heim¬ 
lichen Gemächer dieser Stadt gemietbet. Die Ober¬ 
österreicher über der Ens verstehn sich auf das 
Sueben und Anwenden der verschiedenen Mergel¬ 
arten. Man zählt in Oesterreich über der Ens le¬ 
diglich 71657 Joch Hutweiden, welches kaum 
mehr den vier und zwanzigsten Theil der nutz¬ 
baren Oberfläche austrägt. Wo dem Oberenser der 
Getreidebau nicht gelingt, -da erzeugt er um so 
mehr Fiaehs zu seinen bedeutenden Leinenmanu¬ 
fakturen, denn in den Bauernhäusern wird in je¬ 
der miissigen Stunde gesponnen und gewebt, lm 
Jahr 1^97 enthielt das Mühlviertel 13711, das Haus¬ 
ruckviertel 2595, das Innviertel 1052 aufgezeich- 
nete Flachs - und Hanfspinner. Die Summe der 
Leinweber im Mühlviertel belief sich auf 2651 
Meister, 1221 Gesellen, 447 Jungen, 1164 Gehül- 
fen. In und bey Steyer gibt es eine Menge Mes¬ 
serschmiede, Nadler, Schleifer, Fiscbangelmacher, 
Ahl - iuid Feilschmiede, Gewehrfabrikanten. Die 
k. k. Wollenzeug - Manufaktur in Linz beschäftigt 
über 22000 Menschen, und bringt jährlich drey 
Millionen Gulden in Umlauf. Die Baum wollen - 
Manufaktur in Schwanstadt verschaff beynalie 10000 
Obercnsern ein Nebenverdienst. Steyermark hat 
einen Flächeninhalt von 3.347>200 Jochen , von 
welchen der Landmann zu seiner Wirtlisthaft 
3,206,507 Joch benützt. Man rechnet, dass der¬ 
selbe mittelst seines Viehes alle Jahre 558574 Joch 
Aecker bestelle. Eben so nützt er die sogenannten 
Trisch - oder Brachfelder, welche man in Steyer- 
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mark zu 5*844 Jorh annimmt, nachdem sie durch 
drey bis viei Jahre zur Hulweide dienten , zu 
Aeckern. Mittelst der Menschenhände allein wer¬ 
den die Gärten bearbeitet, die in Steyermark 9057, 
und die Weinäcker, welche 50759 Joch enthalten, 
und wovon der Weinertrag zu 592171 Eimer ange¬ 
geben wird. Die Wiesen werden von den Steyer- 
märkeru bewässert. Der Kleebau wird vorzüglich 
im Gratzer und Judenburger Kreise so stark be¬ 
trieben, dass man in einem Jahre schon 1500 bis 
lgoo Centner Kleesaamen auszuführen im Stande 
ist. Der Bergbau in Steyermark ist so beträcht¬ 
lich, dass einzig im sogenannten Erzberge jährlich 
315000 Centner Roheisen gewonnen werden. Man 
zählt in diesem Lande 129 Eisenhämmer. In dem 
Brücker und Judenburger Kreise sind 24 Orte, in. 
welchen fast ausscbliessend Sensenschmiede woh¬ 
nen. Dagegen hat Steyermark noch keine Leinen- 
und Wollenstrumpf-Manufaktur. Kärnthen zählte 
im Jahr 1755 unter 142567 Mannspersonen 4567 
Bürger und Professionisten , 25696 Bauern und 
44965 Bergleute und andere Producenten. Von den 
1,398,506 Jochen nutzbaren Bodens in Kärnthen 
fanden eich im Jahr 1788 nicht mehr als 205250 
Joch 365 Klafter Ackerbaufelder, ferner 20560g Joch 
Wiesen, au Hutweiden und Gestrüppe aber zählte 
man 364510 Joch und i55°5 Klafter. Der Beschaf¬ 
fenheit des Bodens gemäss beschäftiget sich im 
Ganzen der Oberkärnthner mit der Viehzucht und 
der Unterkärnthner mit dem Ackerbaue. Die Kunst¬ 
produkte der Kärnthner bestehen hauptsächlich in 
Eisen-und Stahlarbeiten. Man rechnet, dass Kärn¬ 
then an Kupfer, Eisen uni Stahl jährlich 1571000 
Gulden gewinne. Die deutschen Landleute in Mäh¬ 
ren an der ganzen südlichen Seite längs der Taya 
beynahe bis zu ihrem Ausflüsse in die March sind 
mit fruchtbaren Ackerbeeten , Baumgärten und Wein¬ 
hügeln gesegnet. Sie treiben Korn-, Obst - und 
Weinharidel. Ihr frisches Obst, noch mehr aber 
ihr getrocknetes Kernobst nebst Hasel - und Wall¬ 
nüssen wird häufig nach Wien geführt, und dafür 
eine ansehnliche Summe Geldes ins Land gebracht. 
Im obern Theile des Brünner und Olmützer Krei¬ 
ses, ferner auch in einigen und vornemlich den¬ 
jenigen Gegenden des Iglauer und Prerauer Kreises, 
die an Böhmen und Schlesien grenzen, wird von 
den deutschen Mährern viel Lein gesäet. - Dieser 
Flachs wird meistens von den fleissigen Gebirgs- 
leuten selbst versponnen, verarbeitet, und im ln- 
lande sowohl als ausser Landes verhandelt. Die 
Beschäftigungsart der deutschen Mährer zeichnet 
sich von einer nicht minder rühmlichen Seite in 
Beziehung auf die Wollenmanufakturen aus. Diess 
ist auch der Fall im österreichischen Schlesien. In 
Eielitz zählt man 900 Tuchmacher, 28 Tuchschee- 
) er und 5 Schönfärber. Auch blüht im kaiserlichen 
Schlesien die Flachsspinnerey und Loinweberey. 
In Böhmen legen sich die Gutsbesitzer immer 
mehr auf die Cultur des Wollenviehes. Im Jahr 

1799 befanden sich in Böhmen 2i25'74 Flachsspin¬ 
ner. Man kann annehmen, dass die Deutschböh¬ 
men des Leitmeritzer Kreises jährlich wenigstens 
334000 Stück Leinwand verfertigen, wovon beynahe 
die Hälfte in das Ausland gesandt wird. Rumburg 
ist der Sitz einer Leinwand- und Garnhandlungs- 
gesellschaft, welche häufig ihre Speculationen nach 
Italien , Portugall, Spanien und Holland macht. 
Im Jahr 1792 rechnete man bereits den 'Werth der ii» 
Böhmen verfertigten leinenen Waaren auf 16,319*123 
Gulden, wovon für 7<982*765 Gulden ganz in das 
Ausland ging, das übrige aber innerhalb der öster¬ 
reichischen Lrbländer abgesetzt wurde. ln Rück¬ 
sicht der Wollmamrfakturen zeigt sieh ein hoher 
Grad von Betriebsamkeit unter den Bewohnern des 
Leitmeritzer, Pilsner und Bunzlauer Kreises. Die 
Wollmanufakturcn des Bunzlauer Kreises allein sol¬ 
len jährlich 1,490,43° Thaler eintragen. Im Ganzen 
rechnet man gegenwärtig, dass in Böhmen meistens 
von Deutschen auf ihren Weberstühfen in einem 
Jahre 123-797 Stück Tücher, und 66448 Stück wol¬ 
lene Zeuge verfertigt werden. Die meisten pfälzi¬ 
schen und schwäbischen Kolonisten in Ostgaiizieu 
zeichnen sich durch ländlichen Ilunstfleiss aus. 
Die Deutschen in Ungarn zeichnen sich durch Liebe 
zur ländlichen und städtischen Industrie vor den 
Magyaren aus. So wie die Bewohner des Riesen- 
gebirges in das flachere Böhmen ziehen, um hey 
der Feldarbeit mit. zu helfen; so ziehen deutsche 
sogenannte Kleinhäusler aus der Eisenburger Ge- 
spanaschaft in andere benachbarte Gespannschaften, 
und lassen sich zur Weinbergarbeit verwenden. 
Eben so wandern alle Jahre die deutschen Bewoh¬ 
ner von Ober - und Unter - Metzenseüffen aus der 
Abaujvärer Gespannschaft, in verschiedene Districte 
des Königreichs, und sie sind ungemein geschickt 
zur Anlegung neuer Wege, Reinigung der Fisch¬ 
teiche und Austrocknung der Moräste. Ihre Weiher 
versehen indessen allein zu Hause die Wirthschaft. 
Die deutschen Frauenzimmer in der Zips und in 
Siebenbürgen beschäftigen sich stark mit der Blu- 
mencultur. Hr. Rohrer zieht daraus den Schluss 
S. 244: ein Zug der Liebhaberey, welcher so¬ 
wohl. in Ungarn als Siebenbürgen den Sachsen ei¬ 
gen ist und ihren uralten aus Flandern, dem Mut¬ 
terlande der Blumencultur, sich hersehreibenden 
Volkszweig nicht wenig verräth. “ Diese Liebha¬ 
berey beweist nach Recensentens Urtheil wenigstens 
in Ansehung des Ursprungs der Zipser nichts, denn 
die Blumenliebhaberey und Blumencultur in der 
Zips, namentlich in den Städten Leutschau, Iglo 
und'Käsmark (denn in den kleinen Städtchen und 
in den Dörfern triii’t man sie nicht an), hat erst 
seit ungefähr fünfzig Jahren Statt. Die Zipserinnen 
lassen sich das Flachsspinnen und die Erzeugung 
einer guten Leinwand sehr angelegen seyn. Falsch 
ist die Behauptung S. 247, die Hr. Rohrer aus den 
sehr unzuverlässigen ,, Bemerkungen eines Ungars 
über sein Vaterland“ entlehnt hat, dass die Zipser 
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nicht Math“genug haben , ihre Leinwand selbst 
nach Delneczin zu verführen. Auf alle Debreczi- 
ncv Jahrmärkte wird ja Zipser Leinwand, vorzüg¬ 
lich von Käsniarkern in AI enge verführt lind da¬ 
selbst mit Gewinn abgesetzt. Unwahr ist auch die 
Behauptung des Herrn Rohjrer aut derselben Seite, 
dass man in der Zipser Bergstadt Iglo eine Elle 
guter Hausleinwand für so Kreuzer kauft : so 
wohlfeil kaufte man sie ungefähr vor zwanzig Jah¬ 
ren, seit mehreren Jahren kostet sie aber schon 
ir) bis co Groschen und drüber. Mit Unrecht 
wirft Herr Rohre*- S. 049 den Zipsern einen Still¬ 
stand zum Fortschreiten im Bessern vor. Haben 
die Zipser nicht hier und da seit einigen Jahren 
ihre Laiidwu thschaft durch Abschaffung der Brache 
vw;d Einführung des Kleebaues verbessert? ist nicht 
die GartencuRur in Leutschau und Iglo im Steigen? 
haben sie nicht in der bessern Erziehung der Ju¬ 
gend, namentlich auch der weiblichen, grosse Fort¬ 
schritte gemacht ? u. s. w. — Die sächsischen 
Bauern in Siebenbürgen betreiben ihre ganze Land- 
wirthschaft mit Pferden. Hr. Rohrer gibt den gu¬ 
ten Rath, auch die in Siebenbürgen einheimischen 
Büffelochsen zur Feldarbeit zu benutzen. Der Zunft¬ 
geist unter den Siebenbürger Sachsen erschwert 
den Fremden sehr die Aufnahme in die Handwerkd- 
zünfte. Die Siebenbürger Sachsen sind zu Han- 
delsspcculationen zu furchtsam. Doch glaubt Ree. 
die Kronstädter ausnehmen zu müssen. 

VI. Kunstsinn der deutschen Bewohner der 

österreichischen Monarchie. Der Kunstgeschmack 
verbreitet sich unter den deutschen Bewohnern des 
österreichischen Kaiserstaats immer mehr. Die Wie¬ 
ner überlassen die Aufführung ihrer Gebäude nicht 
mehr einem Baumeister von Profession , sondern 
besorgen sich vorläufig einen Riss von einem archi¬ 
tektonischen Künstler. Die österreichischen Tisch¬ 
ler, Drechsler und Tapezierer fühlen nicht mehr 
Behagen beym erlernten Leisten zu bleiben, son¬ 
dern formen nun ihre Arbeiten lieblicher und ge¬ 
schmackvoller. Ueberkaupl lässt sich den österrei¬ 
chischen Künstlern namentlich in Wien eine ge¬ 
wisse körperliche Leichtigkeit im Auffassen und 
Abbilden äusserer Gegenstände, und eine mit der¬ 
selben verbundene, grosse Regsamkeit und Munter¬ 
keit des Gemuthes unmöglich absprechen. Die viel¬ 
fältigen Arbeiten der Wiener in der Geschieht - und 
Landschattmalerey , der Kupferstecher - , Wachs¬ 
poussier - und Gravier-Kunst, verrathen unstreitig 
kein kleines Talent für die bildenden Künste. Für 
die Musik und den Gesang hegen die Oesterreicher 
viel Leidenschaft. Dass der Geschmack der Oester- 
reicher namentlich in wissenschaftlicher Hinsicht 
noch lange nicht genug solid, vielumfassend und 
geistig ist, tliut Hr. Rohrer ausführlich dar. Ueber 
den in Wien und andern gccssen Städten des 
österreichischen Kaiserstaats herrschenden 1 heater- 
geschmack in Beziehung auf dessen Einlluss auf 
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die Volkssittlichkeit stellt der Verf. beherzigunga- 
werlhe Betrachtungen an. Sehr wahr sagt er S. 17 
des zweyten "Theils: „Ist est nicht traurig, dass 
jene Waare, welche auf den meisten Bühnen der 
Hauptstädte in den Provinzen gärig und gäbe ist, 
und den grössten Beyfall ärndlet, gewöhnlich aus 
den, für die Theater zvveyer Wiener Vorstädte zu- 
sammengestoppslten, Machwerken sich herschreibt! 
Der Text der Opernbü-chelcheri, welche noch dazu 
bey den Theater-Cassierern gleich beym Eintritt in 
die Bühne gegen kleines Geld zu haben sind, ist 
oft von der Alt, dass ihn in den Händen der Kih- 
der beyderley Geschlechtes zu lassen, einem guten 
Vater schaudern sollte,. “ — Dass cs den Vorfahren 
der heutigen Steyermärker nicht an natürlichem 
Schönheitsgefühle fehlte, beweiset schon ihre An¬ 
lage der 56 vorzüglichsten sogenannten Gnadenorte 
in wirklich romantischen Gebirgsgegenden. Die 
Künstler Göfz, Eberl, Janal, Kauperz, die alle 
geborue Grätzer sind, machen der Kunst wahre 
Ehre. Die steyermärkisclie Jugend zeigt viele Lieb- 
haberey für die theatralische Kunst. — Was der 
Verf. von dem Kunstsinn derTyroler, Vorarlberger 
und Vorderösterreicher sagt, muss Recensent ganz 
mit Stillschweigen übergehen, weit diese Deutschen 
nicht mehr zu den Bewohnern des österreichischen 
Kaiserstaats gehören, -— Die Deutschen im öster¬ 
reichischen Kaiserstaate bedienen sich im Ganzen 
der Maschinen noch zu wenig. — Die Deutsch¬ 
böhmen zeichnen eich durch ihre mechanischen Ge¬ 
schicklichkeiten aus. Die Drechslerwaaren , welche 
man zu Karlsbad und Rumburg verfertigt, werden 
selbst in Sachsen geschätzt. Das Spitzenklöppeln 
ist entweder eine Haupt- oder Nebenbeschäftigung 
der Deutschböhminnen. Der sicherste Beweis, dass 
der Geschmack unter den Deutschböhrneu allmälig 
an Feinheit zunehme, sind die Kunst- und Damast- 
Manufakturen in Rurnburg. Im Jahr 1786 zählte 
Böhmen bereits 448 Kunstweber. Seit Josephs II. 
Regierung bezieht der Hot selbst seine geschmack¬ 
vollen Tafeltücher nicht mehr aus dem Auslände, 
sondern von inländischen Manufakturisten aus Rum¬ 
burg und Warnsdorf. Die böhmischen Weber ver¬ 
stehen sich immer besser auf das Bild weben. 
Von dem Kunstsinne der Deutschen in Galizien 
lässt sich wenig sagen, weil er selten sich zu äus- 
sern Geld und Unterstützung genug findet. Ein 
offenbarer Beweis, dass in Ost- und Westgalizicn 
die mechanischen Künste viel zu wenig selbst von 
den wenigen Deutschen, die dort vorhanden sind, 
getrieben werden, ist der Mangel an guten Mühlen 
aller Art. — Dass die Deutschen auch in den un¬ 
garisch - siebenbürgischeu Ländern in der Baukunst 
schon längst es weiter brachten, als die Magyaren, 
ist unleugbar. Unbegründet ist die Behauptung 
des Verfassers S. 51, dass der einst so sinn - und 
kunstreiche Sachse in der Zips und in Siebenbür¬ 
gen gegenwärtig in Hinsicht auf schöne Künste 
schlummere. In Leutschau und Iglo sind vortreff- 
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liehe Musiker und Maler, und in beyden Städten, 
so wie auch in Käsmark sind gute Dilettanten in 
der Musik, Zeicbnungskunst und Malerey gebildet 
worden. Aus Leutschau ist der berühmte Maler 
Cancig gebürtig, und seine Schwester malt auch 
vortrefflich. Ein noch lebender Musiker in Iglo 
hat beliebte ungarische Tänze componirt und her¬ 
ausgegeben. In der ganzen Zips herrscht viel Ge¬ 
schmack an der Schauspielkunst, und in mehreren 
Städten haben sich Liebhaber - Theater gebildet. 
Der Igloer Bürger Andreas Zisch hat (wie Hr. R. 
selbst S. 51 erzählt) dem Kaiser Joseph II. ein ge¬ 
wirktes Tafeltuch überreicht, worin das königliche 
ungarische Wappen sehr geschickt eingewebt war, 
und erhielt wegen dieses Kunststückes vom Kaiser 
zur Belebung seines Talentes und Fleisses 2000 fl. 
unverzinslich aut zehn Jahre. In Kronstadt in 
Siebenbürgen nimmt man auch viel Industrie und 
Kunstgeschmack wahr. 

VII. Denkart. Dieser Abschnitt enthält nicht 
wenig Lehrreiches. Recenscnt hebt Einiges aus. 
Die Romanen - Lesewuth hat sich in Österreich nicht 
bloss des schönen Geschlechtes in den Städten bis 
tief in den Mittelstand hinab bemächtiget, sondern 
hat auch schon Landmädrben von mehr bemittel¬ 
ten Aeltern ergriffen. Es lässt sich unmöglich ver¬ 
kennen , dass in Oesterreich eine Reihe grosser 
Kenner der Mathematik, Physik, Chemie u, s. w. 
existire: allein, da sie in wenigem Verkehre mit 
denjenigen Menschen stellt, welche Geld und Macht 
haben, um nützliche Erfindungen durch geschickte 
Handwerker und Fabrikanten ausführen zu lassen, 
so bleiben die schriftstellerischen Anmahnungen ge¬ 
meiniglich weiter nichts , als fromme Wünsche. 
Seit ißo2 gewähren die Annalen der österreichi¬ 
schen Literatur und Kunst den österreichischen 
Gelehrten einen Vereinigungspunct. Falsch ist die 
Behauptung des Verfassers S. 67: „die englischen 
Grossen reisen nach allen Welttheilen, um unbe¬ 
kannte Gewächse ins Vaterland zu bringen; die 
unsrigen besuchen snicht einmal die österreichischen 
Alpen, und doch wie interessant wären sie nicht 
für jeden feinsinnigen Mann ! “ Besuchten denn 
nieht die Erzherzoge Johann und Rainer, so oft es 
ihre öffentlichen Geschäfte erlauben, die österrei¬ 
chischen Alpen in wissenschaftlicher Hinsicht ? Hat 
nicht der Graf Waldstein die inländische Flora mit 
seinen Entdeckungen bereichert u. s. w. ? — Die 
steyermärkische Landschaft hat sich bisher noch 
um keinen Lehrer der technischen Chemie bewor¬ 
ben, ungeachtet die Einnahme der Kammer und 
so vieler Gewerken, und einer der wesentlichsten 
Zweige des Volkacrwerbes sich grossentheils vom 
Bergbaue und Hüttenwesen herschreibt. Man führt 

. die uralte Praxis im Munde , und sieht auf die 
Theorie als überflüssig und unanwendbar hinab. 
Fast alles steyermärkische Bley ist silberhaltig, al¬ 
lein in dem B.ohschlackcn geht sehr viel Silber 

verloren. — Die Deufschböbmen sind den slawi¬ 
schen Böhmen (Czeth. -n) an Verstandescultur über¬ 
legen. In keinem Lande des österreichischen Kai¬ 
serstaats sind so viele deutsche Schriften vorhanden, 
'welche auf die Erweiterung der Landeskunde Be¬ 
ziehung haben, als in Böhmen; mau hat darin 
sogar auf die Ausarbeitung guter Topographien 
Preise gesetzt. — In Galizien gibt es zwar genug 
Deutsche, die nicht ohne Kenntnisse und Geschick¬ 
lichkeit sind, allein an Schriftstellern herrscht ho¬ 
her Mangel. — Die wissenschaftliche Bildung der 
deutschen Protestanten in Ungarn geschieht seit 
Joseph II. ungestört vor den Augen der katholi¬ 
schen Parthey.^ Die meisten deutsch - lutherischen 
Schulmänner in Ungarn sind mit regem Eifer für 
die Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse be¬ 
seelt. Die deutschen protestantischen Jünglinge der 
ungarisch-siebenbürgischen Erbländer, die deutsche 
Universitäten besuchen , bringen einen wissenschaft¬ 
lichen Schatz und reichen Vorrath ausländischer 
Gultur mit. hinter den Deutschen m Siebenbürgen 
gedeiht die Schriftstellerey. 

VIII. Religion. Der Geist der Duldung wird 
unter den katholischen Oesterreichern immer mehr 
herrschend. Die deutschen Protestanten in den 
österreichischen Erbländern sind grösstentheils der 
augsburgiseben Confession zugetan. In Ungarn 
gibt es keine deutsche reformirte Gemeine. Der 
Conscription zu Folge gab cs im Jahre ißoo in 
Oesterreich über der Ens 117(5, unter der Ens aber 
5079 katholische Geistliche , und zwar von den 
letztem looe in Wien, ln Steyermark zählte man 
im Jahr 1788 8ey einer Bevölkerung von 8-9229 
Seelen 24-OÖ Geistliche ; in Kärnthen waren irn 
Jahr 1795 bey einer Bevölkerung von 194981 Seelen 
707 Geistliche, ln Mähren und irn österreichischen 
Schlesien sind die industriösen Tuchfa'orikanteu 
grösstentheils Evangelische, ln Ostgalizien sind die 
meisten deutschen Kolonisten dem augsburgischen 
und nur wenige dem helvet. Glaubensbekenntnisse 
er geben.. Evangelische Mutter ge meinen gibt es in 
Ostgalizien secliszehn , reformirte nur fünf. jn 
dem Koloniedorfe Dörnfeld hat der Verfasser eine 
alte Hebamme auf ihrer Bauerstube zur Erbauung 
Gcllerts moralische Vorlesungen lesen gesehen 
Freylich fehlt es den protestantischen Ansiedlern 
an den neuesten Rdigionsbücbern ; sie besitzen 
bloss die, welche sie unter Joseph II. mitbrachten 
Der religiöse Charakter der Protestanten in Ost¬ 
galizien besteht in einer stillen Frömmigkeit. I * 
West - und Ost-Galizien leben einige Mennonisten 
Familien. Sie sind sehr ehrlich , verstehn sich 
nicht auf das Geremoniel, und treiben die Hon 
Viehzucht und Milchwirtschaft am bester, ür"* 
Lande. * 

IX. Sittlicher Charakter. Eine gewisse Jovia 
lität und Gutmütigkeit sind unverkennbare Chardt" 
terzüge des Oesterreichers. Der Ocstcrreichcr alten 
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Schlages halt viel auf eine kleine Tischgesellschaft. 
Von dem Gefühl der Vaterlandsliebe sind die Oester¬ 
reicher unstreitig beseelt. Die Wieripr Polizey ver¬ 
dient vortrefflich genannt zu werden. Die öster¬ 
reichische Staatsverwaltung wirkt, vprthcilhaft auf 
den Volkscharaktef. — 1« dem Charakter des 
Steyermärkeis zeichnet Herr Rohrer einen hohen 
Grad von Sinnlichkeit aus. Unter den Kärnthnern 
sind grosse Verbrecher höchst selten. Der Deutsche 
in Mähren unterscheidet sieh sehr wesentlich von 
dem slawischen Mährer in Beziehung auf Charakter 
und Sitten. Die deutschen Landleute längs der 
Taya verlangen nicht sowohl mit bäurischem Tone 
zuri ebtge wiesen, als mit Güte belehrt und über¬ 
zeugt zu werden; die mährischen Marchanwoliner 
hingegen sind oft so störrig und trotzig, dass sie 
nichts in die Ordnung und zur Arbeit bringen 
kann, als der Stock. Die Deutsch-Böhmen unter¬ 
scheiden sich auch vortheilhaft von den slawischen 
Böhmen. In Galizien hat sich der Charakter der 
eingewanderten Deutschen eher verschlimmert, als 
verbessert. Nur in den protestantischen deutschen 
Kolonie-Dörfern , die mehr abgesondert von den 
übrigen Landesbewohnern sind, herrscht noch viel 
deutsche Einfachheit und Redlichkeit. Vorzüglich 
will man in Rücksicht mehrerer Beamten bemerkt 
haben, dass dieselben, selbst wenn sie mit den 
edelsten moralischen Grundsätzen nach Ost - und 
Westgalizien kamen, dort ausarteten, selbstsüchti¬ 
ger geworden sind, und in dem reinen Diensteifer 
merklich nachliessen. Der schlesische Handelsmann 
in Krakau ist nicht ganz derselbe wie er in Trop- 
pau oder Bresslau war: er schachert wie ein Jude, 
bietet seine Waare oft doppelt so hoch, als sie 
wevtli ist ; er verliert lieber etwas an sittlicher 
Güte als an baarem Gelde; er besucht lieber die 
Spieltische der Reichen aus Gewinnsucht, als die 
Arbeitstische der Armen. Mit dem deutschen Mäd¬ 
chen aus den gesitteteren Ständen ist es ein Glei¬ 
ches. So wie es einmal polnisch redet, nimmt es 
auch polnische Sitten an. Das häusliche Spinnrad 
fallt au6 dem Arbeitszimmer desselben weg ;• cs 
scheut die Rüche ; es sicht sich lieber von ade- 
lichen Polen umrungen, die ihr den Hof machen, 
als unter den wenigen Deutschen des Orts ; es 
schämt sich beynahe zu zeigen, dass seine Geburts¬ 
spruche die deutsche sey. — Die Siebenbürgen 
Sachsen haben sich Bey ihren alter, aus Deutsch¬ 
land vor ?oo Jahren mitgebrachten Sitten grossen 
Tlicils erhalten. Die Siebenbürger Sachsen em¬ 
pfehlen sich durch ein gefälliges Betragen, das säch¬ 
sische Frauenzimmer durch Sittsamkeit, welche 
die Nationalungarn oft so sehr einnimmt, dass sie 
Sächsinnen zu Gattinnen nehmen. Ueber den Cha¬ 
rakter der Deutschen in der Zipser Gespannschaft 
in Ungarn verbreitet sich Lir. Rohrer nicht. Mau 
kann darüber die Schrift „.der Zipser Sachse in 
seiner wahren Gestalt, von Jakob Melczer (Leip¬ 
zig ißo6. 3-)“ nachlesen, wenn man zugleich die 
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Berichtigungen derselben in der Becensiou , die 
unsere Literatur-Zeitung über diese Schrift gelie¬ 
fert hat, vergleicht. 

Iiecensent ist' in diesem Werke des Hm. R. 
mit Ünmuth auf viele Schreib-, Druck - und 
Sprachfehler gestossen. Einige Beispiele mögen 
diese Behauptung bestätigen. Erster Theil. S. 42 
steht: sekwedter anstatt schwedler. S. 70 wider 
ihr, statt, gegen sie. S. 149 kleckt (ein unedler 
Ausdruck für hinreicht). S. 247 Leibnitz, statt 
Leibitz. S. 250 Gruppe statt Krapp oder Färber- 
röthe (rubia tinctorum). Zweyter Theil. S. 161 
Ernstdorf statt Ernsdorf, Ustrow statt Ustron, 
Ellgott statt Elgoth , Hollersdorf statt Hillersdorf. 
S. 206 steht mehrmals sie anstatt es (das Mädchen) 
u. s. w. Das Werk ist auf grauem Papier gedruckt. 

B Off ms CHE SFRA CHKUNDE. 

1. Böhmische Grammatik. Verfasst und herausge¬ 

geben von Johann Ne ged ly, Doctor der Rechte 

und k, k. öffentlichem und ordentlichem Professor der 

böhmischen Literatur an der Carl Ferdinandischen Pra¬ 

ger Universität. Mit Tabellen und einem Anhänge 

nach Meidingers Lehrart für Deutsche bearbeitet. 

Prag, bey dem Verfasser und in Commission in 

der Widtmannischen Buchhandlung. 1304. gr. 3. 

367 S. (Ladenpreis 1 ff. 36 Kr.) 

2. Böhmische Grammatik zum Gebrauche der Deut¬ 

schen, wodurch sie diese Sprache auj eine leichte 

Art gründlich erlernen können, nebst verschiede¬ 

nen böhmisch-deutschen Gesprächen, auserlesenen 

Histörchen , Erzählungen u. s. w. Von Carl 

Ignatz Th am. Fünfte verbesserte und ver¬ 

mehrte Auflage. Prag, bey Johann Diesbach. 

i8°4 8* 335 S. (Ladenpreis 1 fl. 50 Kr.) 

Die Böhmen haben keinen Mangel an Gram¬ 
matiken ihrer, Muttersprache. Die vorliegenden 
zwey erschienen zu gleicher Zeit. 

Herr Negedly folgt in seiner Grammatik gros- 
sentheils der früher erschienenen böhmischen Sprach¬ 
lehre von Pelzel, und hat auch manches aus Dom- 
browsky’s grammatischen Aufsätzen entlehnt: da- 
bey aber hat er auch viel eigenes. Seine Gram¬ 
matik ist brauchbar, aber nicht ohne Mängel und 
Fehler. Die Lehre von der Wortfolge im ßölimi- 
schen hat Herr Negedly kaum berührt. Irrig ist 
die Behauptung S. 303: die böhmische Sprache ist 
in Rücksicht der Wortstellung eben so frey und 
ungebunden, wie die lateinische. Die Syntax der 



991 LXII. Stück. 

Coniunctioucn bat er wie Pelze], aber ohne Grund 
weggelassen. Das Praesens leitet der Verfasser vom 
Infinitiv ab : allein gründlicher ist Pelzels Ablei¬ 
tung: de.= Infinitivs vom Praesens, Wie kann man 
z. B. nach des Verfassers Regeln vorn Infinitiv cjsti 

das Praesens ctu ableiten? Viele Ausnahmen, die 
H err Negedly in seiner Sprachlehre nach seiner 
neuen Methode macht, härte er füglich auf Ana¬ 
logien zurückführen können. Auch andere Miss¬ 
griffe kommen vor, z. B. S. 233 und 239 stehen 
octjm und wtjpjm unter den zusammengesetzten 
Zeitwörtern * zu welchen sie doch nicht gehören. 
Hoffentlich wird Herr Negedly, der selbst zu den 
besten böhmischen Schriftstellern gehört, in einer 
neuen Ausgabe diese Mängel und Fehler seiner 
Grammatik verbessern. 

Die neue Auflage der böhmischen Grammatik 
von Herrn Tham hat wenig Vermehrungen' und 
Verbesserungen erhalten. Sie hat noch immer sehr 
viele Fehler und Mängel und sieht der Grammatik 
von Negedly nach. Die achte Dccljnalion hat einen 
Nachtrag erhalten, auch hat Herr Tham hier und 
da, mit Rücksicht auf die erschienenen Kritiken 
der frühem Ausgaben seiner Grammatik Verbesse¬ 
rungen angebracht. Aber doch fuhrt er nur vier 
Muster der Conjugation an , da er doch sechs 
hätte anführen müssen. Die Lehre von der Com- 
parati’on oder Gradation handelt er zwischen den 
Zahlwörtern geden (eins) und dwa (zwey) ab (!). 
Mat stösst auf viele Sprachfehler, z. B. S. 21 ko- 
runacy' statt korunowacy'; S. 33 homhu st. honba; 
S. 114 get’ st. ged’; S, 156 käce, säze st. käcege, 

.säzege u. S. W. 

BÖHMISCHE POESIE. 

Posledny Saud slozeny' od IVogtecha Negedl eh o. 

(Das jüngste Gericht von Adalbert JS/egedly.) 

Ohne Jahrszahl. Prag. 83 S. in 12. 

E'n gelungenes Gedicht von Milton’schen Geiste 
angeweht , in classisch - böhmischer Sprache und 
wohllautenden Versen , das mit Recht unter die 
Meisterstücke der noch immer sehr ärmlich an¬ 
gebauten böhmischen .Poesie gerechnet werden 
kann. 

Die Aufgabe, einen so erhabenen Stoff, als 
die biblische Darstellung des Weltgerichtes ist, 
poetisch zu bearbeiten, war schwer. Hr. Negedly, 
Professor der böhmischen Sprache und Literatur 
an der k. k. Universität zu Prag, hat sie glück¬ 
lich gelöst. Meisterhaft stellte er den erhabenen 
Stoff dichterisch dar, und verband das Lehrreiche 
nach Horazens Vorschrift mit dem Angenehmen. 
Au h die schrecklichsten Scenen sind mit poeti¬ 
schem Sinn auigeiasst und ästhetisch dargestellt. 
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Im bilderreichen Eingänge schildert Herr Ne- 
geoly sehr schöri die Ahnung der Auferstehung. 
Vers 63. folgt die Darstellung des schmetternden 
Rufs der Trommete zur Auferstehung. Dann wird 
die Ankunft des göttlichen Wvlrricbters Vers 111. 
sehr erhaben dargestellt1. Nun ertönt abermals die 
Trommft-e und die Auferstandenen eilen zum jüng¬ 
sten Gerichte (V. 152 f. ). Zuerst treten die Uel el 
auf dem Schauplatze auf, vorzüglich die Schreck¬ 
nisse des Krieges und seiner Folgen, Mangel, 
Hungersnot!}, Wucher (V 2.58 f.). Diese Uebel 
werden in einem kräftigen Style geschildert. Nun 
treten die Tugenden auf, namentlich das Bild ei res 
guten Regenten , das Bild eines Märtyrers der 
Wahrheit, die Vaterlandsliebe, Grossmuth, Freund¬ 
schaft, Menschenliebe, und diese Tugenden wer¬ 
den in anmüthig klingenden Versen geschildert. 
In den Versen 1040 bis 1060 stellt d r Dichter 
die Verzweiflung der Sünder, in den Versen lcCo 
bis ioßo die Wonne der Gerechten meisterhaft dar. 
Die Verse 1205 bis 1256 beschreiben das jüngste 
Gericht, den Ausspruch des himmlischen Richters, 
die Belohnung der Frommen und die Bestrafung 
der Gottlose}). Eine erhabene Hymne an die Gott¬ 
heit macht den Beschluss. 

Möge es Herrn Negedly gefallen, sein Vater¬ 
land noch mit mehreren so trefflichen Poesien zu 
beschenken ! 

PHILOSOPHIE. 

Zarka a' bardtsdgrol. ( Zarka von der Freund- 

schuft.) Pesth, b. Länderer. 1307. 8- 154 8. 

Fun grösstentheils misslungenes philosophisches 
Werk in ungarischer Sprac he. D as Werk ist ein 
Gespräch zwischen Karl und Adam eingt kleidet, und 
soll ein Gegenstück zu Cictro’s vortrefflichen Dialog 
Lelius, den Benedikt Virag glücklich in die Ungarn 

sehe Sprache übertragen hat, seyn, steht aber sei¬ 
nem Muster weit nach. Den Verf. trifft vor allen 
der Vorwurf, dass er überall die in ihrem Charakter 
sowohl als in ihren Wirkungen so verschiedene 
Fieundsc haft und Liebe vermengt. Der Dialog des 
Verfs. steht weit hinter den Dialogen eines Plato, 
Lucian, Cicero, Liftleton, Wieland. Der Vf. fuhrt 
oft Sentenzen aus Classikern an. aber nicht immer 
passend. Der ungarische Styl des Verfs. ist fliessend, 
aber nicht correct. Man stösst nicht selten auf frem¬ 
de Wörter, wie complementom, protesfalok, confi- 
dentia, hlozofaczio, megapprehem’alta u. s. w. 

Uebrigcns ist Rec. weit entfernt, diesem Werke 
alle Brauchbarkeit abzusprechen. Es wurde ihn sehr 
treuen, wenn es dazu beytrüge, d r ungarischen Ju- 

g’,ul dlr‘ schädliche Komaucnlecture aus den Händen 
zu verdrängen. 
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LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

ZERGLIED ER UN GSKUNDE. 

Heyträge zur vergleichenden Anatomie von J. F. 

JMeckel, Professor der Anatomie und Ciiirürgie zu 

Halle. Erster Band, erstes Heft. Leipzig, bey 

Reclam. i8(,8* 8- 124 S. (1 Thlr. 4 gr.) 

S hon vor einigen Jahren gab der Hr. Verf. durch 

8,*nie Abhandlungen über vergleichende Anatomie 
■un.l Physi» dogio einen sehr rühmlichen Beweis sei¬ 
ner Thatigkett, seines Heobac,htungsgeistes und sei¬ 
ner Geschicklichkeit im Zergliedern; wir nehmen 
daher mit Vergnügen wahr, dass er mit rastlosem 
Eiter seine Untersuchungen fortsetzt, und finden 
.zugleich auch hey dem Hm. Verf. ein nicht gemei- 
IV s hunstlertalent, denn die vielen Figuren auf 
den sechs diesem Hefte beygefügten Kupfertafeln 
sind sämmtlith von ihm gezeichnet und gestochen, 
und et iäntern die Beschreibungen trefflich, ln der 
Vorrede kündigt der Hr. Verf. die Mitteilung in¬ 
teressanter Untersuchungen des Hrn. Prof. Hörkel 
über das Ent wickelungsgesrhaft an, die in den fol¬ 
genden Heften gegeben werden sollen. Die in die¬ 
sen» ersten Hefte enthaltenen fünf Abhandlungen 
sind von der Art, dass sie keinen Auszug gestat¬ 
ten, weil die Beschreibungen sehr gedrängt und 
ohne die Abbildungen kaum recht verständlich 
sind. Wir begnügen un6 also damit, nur anzu¬ 
deuten, was man hier zu erwarten habe, und d<~n 
Wunsch zu rechtfertigen, dass uns der Hr. Verf. 
seine fernerer. Beobachtungen nicht zu lange vor¬ 

enthalten möge. 

Der erste Aufsatz handelt von der Anatomie 
der Cigale ( Tettigonia plebeja), deren sonderbare 
Verdauungsorgane sowohl als d«3 Nervensystem und 
Geschiechtssjslem von beyden Geschlechtern be¬ 
schrieben und grösstentheils abgebildet worden 
ist. - II. Anatomie der ihetis Eejjorina. Bo- 
Hadsch, der zuerst die Thetis unter dem Namen 

Ziveytcr Bund. 

Fimbria von den Lernäen trennte, übersah die 
Ordnung des Afters gänzlich, und Lamark be¬ 
stimmte diese Oeffnung fälschlich für die Respira¬ 
tion. Ein inneres Respirationsorgan fehlt der The¬ 
tis unstreitig, aber höchstwahrscheinlich vertraten 
die Stelle desselben die ungeheure Menge von Fran- 
gen, welche den ganzen Rand des Segels umgibt, 
denn die stigrriatenäbnbchen Vertiefungen und Oeff! 
nungen an beyden Seiten des Körpers scheinen 
mehr für eine bräunliche Flüssigkeit bestimmt zu 
seyn, die sich aus ihnen hcrausdrm ken lasst, und 
zu den Reihen von Tentakelähnln heri Fortsätzen 
aut dem Rücken konnten keine Gefasse aulgefun¬ 
den werden. Das Circulationsevstem. Muskelsy¬ 
stem, Nervensystem und die Geschlechtsteile die¬ 
ses Ihieres sind sehr merkwürdig. Bey der Be¬ 
schreibung der Geschlechtsteile werden Bohadsck 
unvollkommene und irrige Vorstellungen davon be¬ 
richtiget. — III. Ueber ei»c neue Art des Ge¬ 
schlechtes Pleurobranchus. Der Verf. fand in Flo¬ 
renz mehrere Exemplare von diesem Thiere unter 
dem Namen Doris bilatnella, a, varietas ex mari 
mediterraueo, er erkannte sogleich, dass es zu dem 
von Cu vier unter den Gasteropoden neu gebilde¬ 
tem Geschlechte Pleurobranchus gehöre, und gibt 
genau die epecifischen Verschiedenheiten zwischen 
dem von ihm zergliederten, den er tuberculatus 
nennt, und dem von Cu vier unt rsuchten Pleura- 
bi anchus an. In Rücksicht des Nerv ensystenties und 
des Circulationssystenies haben beyde Arten Aehn- 
lichkeit mit einander, aber im Darmcanale finden 
sich auffallende Verschiedenh eiten. Die Geschlechts¬ 
teile sind einfach und ihre Beschreibung ist um 
so wicbliger, da Cuvter wegen d^r nicht vollkom¬ 
men guten Erhaltung seines Exemplares eine Lucke 
in der Beschreibung der Geschlechtsteile zu las¬ 
sen genöfinget war. — IV. Ueber die orteologi- 

sche.u Dijjerenzen der Igelarten. In dem Mus um 
zu Paris batte der Verf. Gelegenheit, die Gcrype 
des gewöhnlichen und des laugöhrigen Igels u ni 
des grossen und kleinen Tanrers mit einander /« 

vergleichen. Ausser den Verschiedenheiten in der 
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Form des Kopfes unterscheiden sich die Tarircc6 
von den Igeln auffallend durch den gänzlichen Man¬ 
gel des Jochbeines, das die Igel doch besitzen, und 
sowohl durch die Zahl als die Form der Zähne. 
Beyde Arten von Tanrec sind durch die Zahl der 
oberen Schneidezähne, durch die Gestalt der Eck¬ 
zähne und durch die Anordnung der übrigen Zähne, 
so wie durch die Form des Schädels überhaupt 
von einander unterschieden. Die Verschiedenhei¬ 
ten an den übrigen Theilen des Gerippes bey den 
liier mit einander verglichenen Thieren müssen wir 
übergehen. Sehr nützlich sind die angeführten Di¬ 
mensionen des Skelettes vom Jgel und dem kleinen 
und grossen Tanrec. — V. ßeytrüge zur Geschichte 
des menschlichen Fötus. Diese Abhandlung steht 
hier allerdings nicht am Unrechten Orte; da es 
dem Verf. nicht bloss darum zu thun war, den 
Embryo der menschlichen Species in verschiedenen 
Perioden zu vergleichen, sondern auch auf die 
Uebereinkunft bey ihm vorübergehender Zustände 
mit persistenten analogen in niederen Thieren Rück¬ 
sicht zu nehmen, und auf das genaue Zusammen¬ 
treffen mehrerer Missbildungen mit, beym mensch¬ 
lichen Embryo vorübergehenden frühem, bey nie- 
dern Thieren persistirenden, in beyden Beziehun¬ 
gen aber normalen Bildungen Acht zu haben. Den 
Anfang macht die Beschreibung eines Embryo aus 
den ersten Tagen nach der Formation des Eyes. 
Aulfallend ist hier die Aclmlichkeit der ursprüng¬ 
lichen Gestalt aller, auch der verschiedensten Thicre, 
Die Verschiedenheit, welche zwischen Embryonen 
von derselben Grösse, in Rücksicht auf ihre Aus¬ 
bildung Statt findet, macht es wahrscheinlich, dass 
«s für die Ausbildungsgrade bey derselben Grösse 
eine gewisse Breite gebe, ohne dass man anneh- 
men könnte, dass der geringste Grad von Ausbil¬ 
dung bey einer gewissen Grösse so wenig als der 
höchste für normwidrig zu halten sey. Das Miss- 
verhältniss des entstehenden Embryo zu den Ey- 
häuten gibt dem Verf. Gelegenheit zu bemerken, 
dass häutig der Embryo in der früheren Periode 
weit eher abstirbt als das Ey aufhört sich weiter 
su entwickeln, und oft ist das Ey dabey zugleich 
abnorm; vorzüglich sind die Membranen, insbeson¬ 
dere das Chorion und die hinfällige Habt verdickt. 
Häufig ist auch das Ey normal fortgewachsen, aber 
dann fehlt meistens der Embryo, der Nabelstrang 
ist gewöhnlich alienirt, und in allen diesen Fällen 
das Ueberbleibsel der Nabelblase von ihm wegge¬ 
rückt und krankhaft. —^ An einem zweyten hey- 
nahe ,3 Linien langen Embryo von etwa 5 Wochen 
ist schon die 1 Linie lange Nabelschnur sichtbar 
gewesen. An einem etwas grosseren Embryo von 
einem Drittelszoll Länge, war der.Nabelstrang nicht 
halb so lang als der Körper, und sehr dick an sei¬ 
ner Verbindung mit dem letzteren. Von der Na¬ 
helblase war keine Spur zu finden. Aber Rudi¬ 
mente der obern Extremitäten und der Augen w a 
ren da. An einem vierten Embryo von einem lial- 
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ben Zoll Länge, hat die Nabelschnur nicht voll¬ 
kommen die Länge des ganzen Körpers; sie ist 
breit, wo sie mit dem Körper verbunden ist, und 
hat daselbst eine drey Linien lange, länglichrunde 
Hervörragung, die ungefähr die Mitte der Länge 
der Nabelschnur einnimmt. Die Augenpuncte wa¬ 
ren an diesem so wie an zwey Embryonen von 
gleichem Aller mit weissen Ringen umgeben, die 
Mundspalte zeigte sich, die unteren Extremitäten 
waren da. Von dem Darmcanal konnte man bey 
der Zergliederung mit Deutlichkeit nur die Speise¬ 
röhre, den Magen und einen ganz geraden Theil 
de« Darmcanäls, der in den Nabelstrang auslief, 
sehen; aber keinen aus dem Nabelstrange zurück¬ 
tretenden Theil. • An einem anderen von diesen 
drey Embryonen war der Nabelstrang vom Unter¬ 
leibe abgerissen. Es war derselbe in zwey Blasen 
angeschwollen, von denen die kleinere dem Em¬ 
bryo näher war; die grössere seiner Insertionsstelle 
in das Ey. In seiner Mitte verlief ein weit enge¬ 
rer, offner Canal, und neben ihr ein kleinerer noch 
engerer zu einer Blase, welche sich in der zwey¬ 
ten grösseren befand, und di© der Verf. für die 
Nabelblase hielt. Längs der ganzen Wirbelsäule 
bis zum Kopfe hinauf lag eine längliche Masse mit 
hier und da der Länge nach verlaufenden Einschnit¬ 
ten, die sich aber nicht in bestimmte Organe schied, 
und endlich in den Nabelstrang auslieL Eiu Em¬ 
bryo aus der siebenten Schwangersebaft«Woche ist 
einen halben Zoll, 6ein Nabelstrang einen Drittels¬ 
zoll lang, mit einigen Windungen versehen. Die 
Nabelblase befindet sich ganz ausser ihm in der 
Entfernung von einer Linie zwischen Chorion und 
Amnion. Aus ihr tritt ein kleiner Faden zum Na¬ 
belstrange, unten befinden sich an ihrem äusseren 
Umfange bey der Insertionsstelle dieses Fadens drey 
kleine Bläschen über einander. Von der ferneren 
sehr genauen Beschreitung dieses Embryo führen 
wir nur die Beschaffenheit des durch die äusseren 
Bedeckungen durchschimmernden Herzens an. Es 
ist in zwey gleich grosse, nebeneinander liegende 
Hälften getheilt. Die rechte scheint offenbar das 
rechte Herzohr zu seyn, das auch in späteren Em¬ 
bryonen die Kammer seiner Seite grossemheils be¬ 
deckt. Die linke Hälfte ist rundlich viereckig, viel 
breiter als hoch, niedriger als die rechte Hälfte, 
und enthält beyde Kammern, wie eine in ihrer 
ganzen Länge verlaufende Vertiefung, und die zwey 
rundlichen getrennten Spi.tzen deutlich zeigen. Die 
rechte Kammer-ist etwas grösser und die Lungen- 
arterie steigt aus ihr gerade empor. — An einem 
Embryo von der Länge con 9 Linien war innen 
und unten der schwarze Kreis im Auge, welcher 
die Iris bezeichnet, um zwey Drittheile enger als 
im übrigen Auge. Die Hände haben kaum merk¬ 
liche Ansätze zu Fingern, und scheinen zu bewei¬ 
sen, dass die Finger früher gebildet werden als 
die Zehen, Die Geschlecfatsllieile werden später 
«ichtoar als die Extremitäten. Der Darincaual ist 
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sehr kurz, ranz ohne Windungen, und liegt grüss- 
teiilueils ausser dem Unterleibe. Er steigt ganz ge¬ 
rade, nur anfänglich etwas nach oben gekrümmt, 
zur Nabelcffnung abwärts, gebt dann im Nabel¬ 
strange fort, biegt sich unter einem sehr spitzen 
Winkel wieder um , und tritt in den Unterleib zu¬ 
rück, wo er nach hinten und unten zum After 
läuft. An dem Winkel, der im Nabelstrange durch 
das Umbeugen des ausgetretenen Darmcanales ent¬ 
steht, läuft ein kleines gelbliches Gelass in der 
Mitte der sehr weiten Nabelscheide von seinem 
äussern Abschnitte aus, das anfangs weiter ist, sich 
aber verengt in der Nabelscheide verliert. Die Na- 
belgefässe bilden einen davon verschiedenen Strang, 
und alles ist in eine Sülze eingesenkt. Nichts der 
Harnblase ähnliches konnte gefunden werden. Der 
Verf. verrauthet, die Harnblase sey in einer ande¬ 
ren Gestalt als späterhin vorhanden, und die Stelle 
derselben sey vielleicht da , wo sich über den 
Schaamlefzen und der Scheidenöffnung in der Mitte 
eines ovalen Knöpfebens eine Oeffnung zeigt, oder 
wo eine andere kleinere unmittelbar unter dem 
Nabelstrange sich befindet. Bestätigte sich diese 
Vermuthung durch Beobachtungen, so Hesse sich 
dann die Entstehung der Fi^lle von Inversionen der 
Harnblase gut erklären. Die Gründe für diese Ver- 
rrmthung sind: 1) die ganz analoge Bildungsweise 
anderer Organe; z. B. die Bildung des Darmcanals, 
wie sie /ÜPbZ/ im bebrüteten Hühnchen gefunden 
hat; 2) das Wesen anderer ähnlicher Missbildun¬ 
gen als die invertirte Harnblase, z. B. des gespal¬ 
tenen Rückgrates und des mangelnden Schädels, 
des Mangels, wo das Brustbein mit oder ohne Vor¬ 
liegen des Herzens fehlt; oder die Muskeln und 
allgemeinen Bedeckungen des Unterleibes oder die 
ganze vordere Fläche des Körpers nicht vorhanden 
ist, die alle ihrem Wesen nach ein verhindertes 
Verwachsen zweyer seitlicher Hälften zu einer da¬ 
durch gebildeten Hohle sind; 3) die frühere Be¬ 
schaffenheit der dabey interessirten Theile, denn 
an einem etwas kleineren Embryo als dem zuletzt 
erwähnten war das Ende des Darmcanales nicht 
zu finden, man sah aber sehr deutlich, dass die 
Nieren, Nebennieren und Trompeten mit den Ova¬ 
rien nicht nach unten, sondern nach vorn gerich¬ 
tet waren, und in den Nabelstrang verliefen, ohne 
dass eine Harnblase zu sehen war. Nun finden 
sich aber mehrere Beobachtungen aufgezeichnet, 
Wo sich After, Scheide und Ureteren gerade an 
der Stelle des Unterleibes bey ausgetragenen Kin- 
denn, und in einer Masse öffneten, welche genau 
mit der sogenannten invertirten Harnblase überein 
kam; wahrscheinlich haben also in einer sehr frü¬ 
hen Periode, alle diese Theile einen Ort, wo ihre 
Endungen zusammenlaufen. Anfänglich mag dieser 
mit der Haut in eine Fläche fallen, platt seyn wie 
der Darmcanal und der Magen bey ihrem ersten 
Entstehen, nachher sich zu einer Höhle Zusammen¬ 
fällen, welche dann die Kloake der Vögel, Fische, 
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mehrerer Reptilien, selbst einiger Säugthiere dar- 
stellt., und die aus der nackherigen Harnblase, der 
Scheide und dem Mastdärmende znsammengese'zt 
ist, bis endlich die Harnblase sich ganz entwickelt, 
u.ou sie, so Wie das Ende des Darmcanals durch 
Herab wachsen der hinteren und vorderen Wand 
der Scheide, aus der gemeinschaftlichen Höhle 
weggedrängt wird. Noch wird in Betrachtung ®e. 
zogen, dass bey allen verzeichneten Fällen von 
Harnblase 11 inversion der Nabel dicht über der Harn- 
biase und nahe an den Schaambeinen liegt, und 
dass bey der umgewendeten Harnblase die Muskel¬ 
haut hinter der villosen Haut liegt, wie die Mus¬ 
keln hinter dem Felle, so dass"in der frühesten 
Periode die Harnblase ein Th eil des Felles zu seyn 
scheint, der sich später zurückziehen und in eine 
geschlossene Höhle verwandeln muss. 

Der Verf. sucht nun weiter das Entstehen der 
Divertikeln zu erklären, die nicht selten am Darm« 
canale gefunden werden, und er führt mehrere 
Giünde an, die zu beweisen scheinen, dass die 
Divertikel Uebcrreste der Verbindung des Darmca¬ 
nals mit der Nabelblase sind. 

Bey einem Embryo von einem Zoll Länge zei¬ 
gen sich an den Füssen die Zehen als sehr kleine 
rundliche I ubeikeln Hervorragend. Hier bemerkt 
der Verf., dass nach der Lage und Richtung der 
Unterschenkel und Fiisse in dieser Periode die 
Klumpfüsse ein Stehenbleibcn auf einer früher nor¬ 
malen Bildung sind. Auch bey der Missbildung 
des otfsrachens scheint es, als wenn der Gaumen 
nur seiner ursprünglichen Form treu geblieben 
wäre, da er an dem Embryo, von welchem jetzt 
die Rede ist, zuerst in seiner Entstehung aus zwey 
schmalen vorn verbundenen Leistchen sichtbar ist. 
Eben so ist der zweygehörnte Uterus, der bey,dem 
ausgebildeten Weibe als abweichende Bildung vor- 
kommt, einem Stehenbleibcn auf jener früheren 
Entwickelungsstufe zuzuschreiben. — An zwey Em¬ 
bryonen aus der ersten Hälfte des dritten Schwan¬ 
gerschaftsmonates ist die gewunden3 und dicke 
Nabelschnur wenig über einen halben Zoll lang. 
Bey dem einen liegt in ihr ganz nahe beym Unter- 
ltibe der grösste T'heil des Darmcanals, der hier 
schon seinem grössten Theile nach ausserhalb des 
Unterleibes spiralförmig zusammen gewunden ist. 
Die Länge des Darmcanales vom Magen bis zum 
Alter beträgt nur 16 Linien, und also kaum die 
Hälfte mehr als die des ganzen Körpers. Hieraus 
erklären sich die fälle, wo der Darmcanal im Kör¬ 
per des Erwachsenen zu kurz befunden worden ist. 
Auf gleiche Weise lassen sich auch die Ursache#! 
der Verachliessung des Darmcanales' an verschiede¬ 
nen Stellen erklären, da beym früheren Embryo 
die Verschliessung von Mund, After und Nase nor¬ 
mal ist. — Die Leber ‘zeigte an einem Embryo 
von vierzehn Linien in der Länge, einen eigenen 
gelappten Habitus, den man auch zuweilen bey 
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Erwachsenen findet, der Aehnlichkeit mit der nor¬ 
malen Bildung bey Mollusken hat, und nicht nur 
zeigt, dass dieselbe Form, die bey einem Thiere 
bloss temporär ist, bey niedern Thieren constant 
bleibt, sondern da9s mehrere Fälle von abnormen 
Lebern die Bemerkung des Verfassers bestätigen, 
wie viele Missbildungen in dem Stehenbleiben auf 
einer früheren Periode der Entwickelung gegrün¬ 
det sind. 

Schlüsslicli bitten wir den Hrn. Verf. angele¬ 
gentlich, künftig jedesmal eine besondere kurze Er¬ 
klärung der Kupfertatein nach der Ordnung der Ta¬ 
feln und Figuren beyzufiigen, und eine solche wo 
möglich noch zu diesem Hefte nachzuliefern. Es 
ist nichts unai,genehmer, als wenn man, um die 
Erläuterung einer Figur oder auch nur einer Ziffer 
zu finden, geriöthiget wird, das ganze Buch Zeile 
für Zeile durchzugehen. Wir getrauen uns zu be¬ 
haupten, dass der Hr. Verf., wenn er eifl erklären¬ 
des Register über die Figuren und ihre Ziffern ver¬ 
fertiget hätte, gefunden haben würde, dass die Fi¬ 
guren mit derselben Ersparniss des Raumes weit 
zweckmässiger hätten angeordnet werden, können. 
Wie brauchbar eine gute Anordnung der Figuren 
sey, hat Sörnmerring durch seine auch in dieser 
Hinsicht musterhaften Tafeln von dem Gehörorgane 
bewiesen. Ueberdiess ist durch das Weglassen der 
summarischen Erklärung die Unvollkommenheit 
entstanden, dass mehrere Ziffern in den einzelnen 
Figuren und sogar mehrere ganze Figuren im Texte 
gar nicht erwähnt worden sind. Zum Beweise 
mögen die Ziffern h. k. 1. T. 3. Fig, 1.; Tab. 3. Fig. 
5 und 7.; Tab. 5. Fig. 12. 15. £g. 31. dienen, deren. 
Erläuterung uns der Verf. schuldig geblieben ist. 

NA TURKUNJDE. 

Jahrbücher der Baumannshöhle, oder Verzeichniss 

derer, ivelche die Baumannshöhle befahren haben. 

Nebst Beschreibung derselben. Quedlinburg, bey 

Ernst. 1309. 8. VI. u. 162 S. (12 gr.) 
« 

Die Baumannshöhle ist schon so oft und zum 
Theil so vollständig beschrieben worden, dass es 
überflüssig zu seyn scheint, die Zalil dieser Beschrei¬ 
bungen zu vermehren. Es hat auch diese vorliegende 
Beschreibung durchaus keinen wissenschaftlichen 
Werth, aber doch einen Zweck, der ihre Beschaf¬ 
fenheit und ihre Herausgabe entschuldigt; sie ist 
nämlich vollkommen dazu geeignet, die doch ge¬ 
wiss Manchem sehr angenehme Erinnerung an die 

hantastischen Bilder aufzufrischen. die die Einbil- 
ungskraft der Führer an den Tropfsteinbildungen 

gefunden hat. Die Mehrzahl derer, welche die 
Höhlen besuchen, besteht aus Neugierigen, die ohne 
Kenntnis« dessen» was eigentlich au und in der 

Hoble bewundernswürdig und betrachtungswerth 
ist, bisweilen mit der grössten körperlichen An¬ 
strengung einlähren, und für die Aufopferung ihrer 
Bequemlichkeit und Zeit eine Entschädigung durch 
den Anblick seltsamer und unerhörter Dinge erwar¬ 
ben. Für solche kann es unterhaltend seyn, wenn 
sie durch die Deutung der sonderbaren Bildungen 
des Tropfsteines von einer Grotte zu der anderen 
gelockt werden, und während sie sich bemühen, 
das Quodlibet von dem Leiden Christi, der betenden 
Nonne, dem Weihkessel, dem Brunnen, dem Goas¬ 
steine, dem Prozessionshiirmel, dem Mantel des 
Elias, dem Rock einer Heiligen, der Orgel, dem 
Bergschlosse, dem Elendthicre, der Burg, dem 
Taufsteine, den Patben, dem Confeete, dem Zu¬ 
ckerhute, dem Todtenkopfe, der Hand, dem Her¬ 
zen, den Eingeweiden , dem Kinderkopfe, dem Ma¬ 
rienbilde, dem Altäre, dem Kreuze, der Fahne, 
den Pauken und Altarlichtern, der Standarte, d r 
Hirsclifängerscheide, der Sirene, dem Kälbergekröse, 
den Pistolenhalltern, den Pferdeohren, dein Oel- 
berge, dem Gewölbe, dem Ba< kofen, der Stadt, der 
Kanzel, dem Positive, der Eule, dem Kirchenchore, 
der weiblichen Brust zu besehen und zu erkennen, 
und das zu finden, was eigentlich nur in der spie¬ 
lenden Einbildungskraft des Führers vorhanden ist, 
die Beschwerde vergessen, die mit dern Befahlen 
der Höhle bis aut ihre innersten Tiefen nothvv en¬ 

dig verbunden ist. Man findet ab< 1 auch oft, dass 
ungeachtet der entfernten Aehnlichkeit bey einigen, 
oder der nicht entferntesten Aehnlichkeit bey den 
meisten Tropfsteinbildurigen mit den Gegenständen, 
welchen sie gleichen sollen, doch die Einbildungs¬ 
kraft der Beschauenden so nachgiebig ist, dass sia 
sich mit voller Ueberzeugung Linreissen und ganz 
folgsam bearbeiten lässt. 

Gemeiniglich hat die Rückerinnerung an wirk¬ 
liche oder auch nur eingebildete Beschwerden und 
Gefahren sowohl, als au den damit verbunden ge¬ 
wesenen Genuss ausserordentlicher Naturscenen ei¬ 
nen grossen Werth, daher ist es wahrscheinlich, 
dass Viele von denen, (Welche die Baumannshöhle 
besahen, ein Vergnügen in dem Besitz dieses Stamm¬ 
buches finden werden, das sie vielleicht an manche 
Umstände erinnert, die ihnen Freude machen könn¬ 
ten, und die ausserdem ihrem Gedächtnisse entwi¬ 
chen wären. — Dieses Bändchen enthält die Na¬ 
men und Bemerkungen oder Ergiessungen dererje- 
nigen, die sich in den 4 Jahren von 1801—18°4 
in der Baumannshöhle umgesehen haben, mit Hin¬ 
weglassung der ganz unleserlich geschriebenen Na¬ 
men oder schmuziger Einfälle. Die Anzahl der Be¬ 
suchenden in diesen vier Jahren, unter denen viel 
weibliche waren, beläuft sich auf 1761. Aus den 
Anmerkungen, die mehrere ihrem Namen beyge- 
setzt haben, ergibt sich, dass der Anblick der Höhle 
auf Viele einen ganz verschiedenen Eindruck ge¬ 
macht halte, die Mehrzahl war von Bewunderung 
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und einem religiösen Gefühl’ ergriffen, ein anderer 

grosser Theil der Besuchenden Hess auch hier sein 

werthes Ich nicht aus den Augen, und glaubte hier 

sein Uriheil über die Baumannshöhle beyfiigen zu 

müssen, ob sie nemlich mehr als; diese oder jene 

Höhle verdiene besucht zu werden ; besonders häu¬ 

fig, aber ganz verschieden und in mir absprechend 

sind die Stimmen über die Bielshöhle und Bau- 

mannshöhle, je nachdem der Magen, die ermüde¬ 

ten Glieder oder andere zufällige Einwirkungen die 

Buhler für oder wider gestimmt haben mochten. 

Ue! rigens wird doch nicht leicht jemand eine von 

den beyden einander so nahen Höhlen unbeeuebt 

lassen, wenn er einmal in der Gegend ist. Ein 

kleinerer Theil des Publicum», das man hier ken¬ 

nen lernt, theilt sich in solche, die kalt und un¬ 

gerührt vorübergehen, und fr oh sind, dass sie nun 

sagen können, sie seyen auch da gewesen, und in 

solche, die bloss der Muthwille hierher geführt hat. 

Diese Jahrbücher sind mit solcher diplomatischen 

Genauigkeit abgedruckt, dass selbst die Schreibfeh¬ 

ler und die oit grob beleidigenden Zusätze eines 

Diitten zu dieser oder jener Anmerkung mitgetheilt 

Werden, da doch solche Unarten Niemanden Ver¬ 

gnügen machen können, als etwa dem geschmack¬ 

losen Beleidiger, der keine Rücksicht verdient. 

Mancher sieht vielleicht jetzt nach mehreren Jah¬ 

ren mit Beschämung, dass er sich in einer Aufwal¬ 

lung von Muthwillen, oder Missmuth oder aus 

Leichtsinn und Unbedachtsamkeit eine Schandsäule 

statt einer Ehrensäule errichtet hat; diess kann aber 

den Nutzen haben, dass in Zukunft die Bücher, in 

welche sich die Besuchenden schreiben, nicht mehr 

besudelt werden, weil sie von Zeit zu Zeit ab be¬ 

druckt und dem Versprechen in der Vorrede ge¬ 

mäss jedesmal mit Nachrichten von neuen Entde¬ 

ckungen, welche in der Höhle gemacht worden 

sind, oder von anderen Merkwürdigkeiten der um¬ 

liegenden Gegend begleitet werden sollen. 

Einige haben sich doch so eingeschrieben, dass 

ihre Zeilen, al9 Impromptus betrachtet, ganz artig 
sind, wie z. B. 

Ich fahr’ in tiefe Schachten ein. 

Wovor das Ilerz mir bebt. 

Wo Gottes Allmacht durch den Stein 

Die Wege künstlich gräbt. * 

oder: in Beziehung auf einen Besuchenden, der 

meldet, dass er zum drey und zwanzigsten Male 
die Höhle gesehen habe: 

Man könnte sich mit einem mal begnügen! 

Doch hat sie jemand drey und zwanzig mal bestiegen. 

Oder: 

Der Zimmermeister Garke ans Athenstedt ist heute 

vergnügt, 

Drum hat er sich ium zwevten mal in die B*u- 

xuAanshöhle verfügt. 

Begierig sind wir auf eine neuentdeckte Kohle 

hinter dem Hause des Baumannshöhlen - Führers, 

die laut der Vorrede jetzt bearbeitet wird, und in 

welcher vielleicht, so wie ehemals in der Baumanns¬ 

höhle, merkwürdige fossile Knochen gefunden wer¬ 

den, denn in der Baumannshöhle sind sie sehr sel¬ 

ten geworden, und nur einer der Besuchenden 

fuhrt an, dass er in der sieberiten*Tialle der Höhle 
einige Knochen gefunden habe. 

Bcy den Vergleichungen, welche Manche zwi¬ 

schen der Baumannshöhle und anderen Höhlen an- 

gestellt haben, wird von Mehreren der Rosenmül» 

lershohle bey Müggendorf im Bayreuthischen der 

Vorzug cingeräumt. In der Thal intercssirt letztere 

sehr durch die entzückende Aussicht an ihrem Ein¬ 

gänge und durch den Ileichthum an schönen Tropf- 

steinbildungen, die Baumannshöhle ist aber doch 

weit grösser und auf eine andere Art mannichial- 
tiger. 

THERAPIE. 

Anfangsgründe der medicinischen Klinik von D. 

Ern.it II o r li, kön. Pienss. Hofrathe, substit. 01 dentl. 

Lehrer der medicinischen Klinik am Collegio medico- 

chirnrgico, Subdirector des klinischen Cursus u. s. w. 

zvveytem dirigix-. Arzte des Charite - Krankenhauses zu 

Berlin, einiger gelehrten Gesellschaften in Deutschland 

u. Frankreich Mitg liede. II. Th. 2. Bd. Erfurt, in 

d. Hcnning’schen Buchh. ißo8. ö- £i2 S. (co gr.) 

Mit diesem cten Bande sind diese Anfangs- 

gründe der medicinischen Klinik beendiget, welche 

zwar eine Uebersicht über mehrere die specielle 

J herapie betreffende Gegenstände enthalten, aber 

keine gründliche und specielle Anleitung zur Be¬ 

handlung der verschiedenen chronischen Krankhei¬ 

ten geben. Es beginnt dieser Band mit dem i2ten 

Cap. Ueber die wichtigsten Arten und Formen der 

organischen 3Ietamorphosen. Es werden mehrere 

organische Fehler einzelner Organe angegeben. Da 

der Raum, den der Verf. dazu bestimmen konnte, 

auf keine Weise gestattete. Etwas vollständiges zu 

liefern, so wäre es wohl besser gewesen, wenn er 

zwar einige allgemeine klinische Bemerkungen über 

diese Metamorphosen gemacht, im Uebrigen aber 

auf eine pathologische Anatomie verwiesen hätte. 

Denn so findet man hier etwas sehr Unvollkomme¬ 

nes, was nicht genüget, und das Nachlesen einer 

pathologischen Anatomie doch noch erfordert. Der 

Raum, der dieses unvollständige Register organischer 

Metamorphosen ausfüllet, ist daher ganz verloren. 

13- Cap. Ueber die wichtigsten ans organischen 31 e- 

tamorphosen entspringenden chronischen Krankhei¬ 

ten. Da die meisten chronischen Kiankheitcn aus- 

£er durch andere Ursachen, auch durch organische 
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Fehler bewirkt werden können, so findet man die 
meisten chronischen Krankheiten in diesem Cap. 
theils bloss dem Namen nach aufgeführet, theils 
näher beschrieben und hie und da selbst einiges 
über die Heilmethode hinzugefügt. Uns scheint 
es, als-wenn sich eine so ungleiche Behandlungsart 
der Gegenstände für ein Handbuch nicht gut schicke. 
Der Verf. hätte entweder zu allen hier berührten 
Krankheiten das therapeutische Verfahren hinzuiü- 
gen, oder bey allen weglassen sollen. 14 Cap. 
(Jeber die Vorhersagung und Gejahr der chroni¬ 

schen Krankheiten. Das Bekannte ist in einer gu¬ 
ten Ordnung und deutlich vorgetragen. Neue in¬ 
teressante gcognostische Sätze, die eine besondere 
Erwähnung verdienten, finden wir aber nicht. 
15. Cap. Heber die Behandlung der chronischen 

Krankheiten im Allgemeinen. Man muss die Ursa¬ 
chen entfernen, dieses kann man jedoch nicht im¬ 
mer bewerkstelligen, indessen müssen wir doch, so 
viel nur möglich ist, dieses zu erreichen suchen. 
Nachdem dieses Geschäft beendiget ist, so haben 
wir darauf zu sehen, ob der vorliegende Krank¬ 
heitsfall für eine allgemeine Krankheit oder für eine 
Örtliche gehalten werden, oder angenommen wer¬ 
den müsse, dass eine allgemeine Krankheit mit ei¬ 
ner örtlichen verbunden sey. Ferner ob die Krank¬ 
heit bloss dynamischer Art, oder ob zugleich Des¬ 
organisationen vorhanden sind. Ist die Krankheit 
eine allgemeine Krankheit, so haben wir zu unter¬ 
suchen, welches Hauptsystem im Organismus etwa 
hervorstechend ergriffen seyn möchte, welches Haupt- 
systeen zuerst, welches zuletzt gelitten habe. Bey 
Behandlung der rein dynamischen Krankheiten be¬ 
dienen wir uns solcher Mittel, welche den ver¬ 
letzten Zustand der Kräfte wieder entfernen; so 
wie wir uns bey organischen Krankheiten solcher 
Mittel bedienen würden, welche die verletzte Or¬ 
ganisation wieder auf heben könnten, wenn wir 
diese besessen. Ist die chronische Krankheit örtli¬ 
cher Form, und befindet sich das übrige System in 
einem vollkommen normalen Zustand, so bedie¬ 
nen wir uns der örtlichen Mittel. Sehr viele chro¬ 
nische Krankheiten bestehen in einem allgemeinen 
Leiden des Organismus, welches in einzelnen or¬ 
ganischen Gebilden besonders gesteigert ist. In die¬ 
sen Fällen suchen wir die allgemeine Behandlung 
mit der örtlichen zu verbinden. In den meisten 
chronischen Krankheiten ist die Lebensthätigkeit des 
ganzen Organismus in allen seinen Systemen gesun¬ 
ken. Wir haben daher bey Behandlung dieser häu¬ 
figen Fälle keine andere Absicht, als die vermin¬ 
derte Lebensthätigkeit zu vermehren, ihren norma¬ 
len Grad näher zu rücken, und in diesem Zustände 
au erhalten. IJebrigens bedienen wir uns dann der¬ 
jenigen Mittel, welche die aufgehobene Normalität 
in dem Systeme, welches vorzüglich angegriffen ist, 
zu entfernen vermögen. Die Erhebung der vermin¬ 
derten Lebensthätigkeit bleibt bey den meisten chro¬ 
nischen Krankheiten die wichtigste Anzeige, jedoch 
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fordert die Eigenthümliehkeit der Form nicht sel¬ 
ten den Gebrauch solcher Mittel, welche zunächst 
für Verbesserung der Form als solcher sorgen. Aus 
dieser Bemerkung geht hervor, dass die Heilanzeigen, 
die unser Verfahren bey Behandlung der chroni¬ 
schen Krankheiten leiten, verschieden seyn müssen. 
Man kann diese Anzeigen in allgemeine und beson¬ 
dere eintheilen. Die wichtigste allgemeine Anzeige 
bezieht sich auf die Erhebung der im ganzen Or¬ 
ganismus gesunkenen Lebensthäfigkeit. Die beson¬ 
deren Anzeigen beziehen sieh auf Erhebung der in 
einzelnen Theilsyatemen gesunkenen Lebensthäiig- 
keit. Es gibt zwey Wege zu ihrer Erhebung, ei¬ 
nen directen und einen indirecten. Der directe for¬ 
dert den Gebrauch solcher Mittel, welche die Le¬ 
bensthätigkeit des hervorstechend leidenden Theilsy- 
stems geradezu, oder durch Schwächung anderer 
Systeme indirect zu erheben. Der Verf. hat bey 
dieser Bestimmung der verschiedenen allgemeineil 
Cui methodeu chronischer Krankheiten einige glück¬ 
liche Ideen neuerer Pathologen und Therapeuten 
benutzt; nach denen es unter andern ausgemacht 
ist, dass allgemeine Sthenie und Asthenie allein 
nicht zu Krankheiten führet. Allein er hat dieselben 
nicht gehörig verarbeitet. Daher die ganz unstatt- 
hafte Einth eilung der Heilmethoden in eine die Le- 
bensthätigkeit iin Allgemeinen erhebende, und eine 
die Lebensthäfigkeit einzelner Th ei lsy steine erhe¬ 
bende Methode. Denn eine die Lebensthätigkeit 
allgemein erhebende Methode kann es nach dieser 
Ansicht nicht geben, man muss annehmen, dass 
eine jede Heilmethode speciel auf ein Theilsystem 
und durch dieses erst aut die übrigen Systeme ein¬ 
wirke. Daher das Unbestimmte und Unsichere bey 
der Bestimmung der Mittel, welche auf die ein¬ 
zelnen Systeme und wie sie: ob sie die Lebens- 
thatigkeit erhebend oder erniedrigend einwirken. 
16. Cap. Die Behandlung der chronischen Krank¬ 

heiten mit vorwaltende/t Leiden der Keproduction. 

Hieher werden folgende Krankheiten gerechnet: die 
chronischen Krankheiten des Darmcanals, das chro¬ 
nische Erbrechen, der Durchfall, die Diarrhoea 
colliquativa, Fluxus hepaticus coeliacus, die Sehleim¬ 
flüsse des Darmcanals, Schleimhämorrhoiden, fer¬ 
ner die Schleimflüsse anderer Organe, z. B. der Luft¬ 
röhre und der Bronchien, die Schleinaflüsse der 
Scheide, die Wassersüchten, Schwindsüchten, Aus¬ 
zehrungen, die Harnruhr, die Scropheln, die Ba- 
chitis, der Scorbut in seinen hohem Stufen u. 3. w. 

Da die meisten Krankheiten dieser Art allgemein 
und örtlich zu gleicher Zeit sind, so verbinden wir 
den Gebrauch der allgemeinen Mittel mit den ört¬ 
lichen. Der Verf. hätte aber auch angeben sollen, 
welches die allgemein und welches die örtlich wir¬ 
kenden Mittel sind. Er hätte angeben sollen, wie 
durch die Verminderung der Lebensthätigkeit in dem 
einen Systeme die Lebensthätigkeit des andern Sy¬ 
stems auch geschwächt wird; auf welches Theil¬ 

system in, gewissen speziellen Fällen vorzüglich 
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und zuerst eingewirkt werden muss, welches Miss¬ 
verhältnis» zwischen den einzelnen Thcilsystemen 
Statt finden kann, er hätte auch auf die Verderb- 
niss der Säfte und die dadurch bewirkten Krank¬ 
heiten Rücksicht nehmen sollen. Von diesem Al¬ 
len finden wir aber nichts. — Die besten Arznei¬ 
mittel für die gewöhnlichen Fälle in diesen Krank¬ 
heiten sind die bittern, gewürzhaften, balsamischen 
und spirituösen Mittel. Eine allmählige Stärkung 
der Digestion, Assimilation und Reproduciion bleibt 
die wichtigste Absicht bey dem Gebrauche dieser 
Mittel. Des ungeachtet gibt cs Fälle, in welchen 
wir uns bey .Behandlung dieser Krankheitsclasse 
der flüchtigen und durchdringenden Reizmittel be¬ 
dienen müssen. Wenn wir gleich im Allgemeinen 
bey Behandlung dieser Krankheiten den Gebrauch 
der sthenisirenden Mittel meiden müssen, so gibt 
es doch Verwickelungen dieser Uebel, in welchen 
ihre Anwendung zur unmittelbaren Entfernung 
wichtiger Producte der Krankheit beyträgt. Als 
Beyspiel wird die Wassersucht angeführt, und einige 
der wirksamsten Alittel, welche in derselben ge¬ 
braucht werden können, angegeben. Nun sollen 
einige Regeln , die bey der Behandlung dieser 
Krankheiten zu beobachten sind, folgen; allein wir 
finden nur eine Regel unter No. 1. angeführt ; 
nemlich folgende : wir wenden die bittern , ge- 
würzhaften, balsamischen Mittel mit vorwaltenden 
Leiden der Reproduction so lange mit Beharrlich¬ 
keit an, so lange wir noch einige Hoffnung zu 
ihrer gründlichen Heilung haben. Diesem ersten 
entspricht in dem ganzen Capitel keine andere fort¬ 
laufende Zahl, sondern wir finden in den folgen¬ 
den Paragraphen nur noch die Regel, dass man 
mit den Medicamenten wechseln müsse , einige 
diätetische Vorschriften , Bemerkungen über den 
Gebrauch der Bäder, der Einreibungen und anderer 
äusserlichen Mittel und einige kurze Vorschriften 
über die Behandlung der chronischen Hautaus¬ 
schläge. In der That der junge Arzt, welcher nun 
mit diesen Bruchstücken über die Therapie der 
oben genannten Krankheiten an das Krankenbette 
tritt, wird sehr unglücklich seyn. Auch hier müs¬ 
sen wir die Ungleichheit in der Bearbeitung der 
Gegenstände rügen. Verdienten die Schleimhämor¬ 
rhoiden, der weisse Fluss, die Scropheln u. s. w. 
nicht auch eine speoiellereTJefraehtung und Angabe 
ihter Behandlungsart? Leicht wird der Verf. selbst 
eiusehen, dass dbr angehende Arzt bey der Be¬ 
handlung dieser und anderer chronischen Krank- 
hei teil mit den hier angeführten Heilregeln nicht aus- 
reichen werde. Subenzehntes Capitel. Ueber die 
Behandlung der chronischen Krankheiten mit vor- 
waltenden Leiden der Sensibilität (muss Irritabilität 
heissen). Hieher weiden gerechnet : die chroni¬ 
schen Entzündungen , einige Arten der Lungen- 
Siicht, die Chlorosis, der Scorbut in seinen ersten 
Stufen, die Blutflüeee, das chronische Gefässfieber, 
die einfache Febris lenta, 4*8 chronische Wechscl- 

fieber u. s. \y. — Gemeiniglich ist es hier nöthig, 
die verminderte Lebenslhätigkeit des irritabeln Sy¬ 
stems bis zur Normalität zu erheben. Die zu diesem 
Zwecke anzuwendenden Mittel sind: die Columbo- 
wurzel, Chinarinde, Lorbeerweidenrinde, Eisen, 
welche wir durch Opium und aromatische Zusätze 
oft noch verbessern müssen. Doch gibt es Fälle, 
z. B. von Hämorrhagien, in welchen ein entgegen¬ 
gesetztes asthenisirendes Verfahren nothwendig 
■wird. Die mineralischen Säuren werden zu den 
Mitteln gerechnet, welche die erhöhte Thätigkeit 
des irritabeln Systems im Allgemeine}! vermindern; 
sollte sich der Vf. darin nicht irren? Das Gefässfieber, 
die reine febris lenta, das chronische Wechselftgber, 
setzen als solche ein hervorstechendes Leiden des 
irritabeln Systems voraus. Alan findet indessen bey 
genauer Untersuchung, dass auch in diesen Fällen 

^-nicht blos dieses System, sondern auch die übri¬ 
gen, und namentlich das System der Reproduction 
leidet. Dieses ist zwar richtig, aber des Arztes 
Sache ist es zu untersuchen, auf welches System in 
bestimmten Fällen zuerst eingewirkt werden müsse, 
um so die Lebenslhätigkeit der andern zu erheben. 
Zu einer solchen genauem Untersuchung vermissen 
wir aber die Anleitung. Der Verf. führt nun an, 
dass in. diesen Krankheitsformen die Mineralsäuren, 
die China, Catechu, Quasia, die bittern Extracte, 
die Eisenmittel , die wirksamsten Mittel seyen, 
und macht noch einige Bemerkungen über das Ver¬ 
halten , wenn die Reeeptivität sehr erhöhet ist, 
ohne genauer zu untersuchen, welches Missverhält¬ 
nis® zwischen den einzelnen Theilsysiemeu Statt 
findet, Wenn dieses der Fall ist. Die wahren 
Lungensucliten, welche manche hieher rechnen, 
sind gemeiniglich örtlichen Ursprungs, deren in¬ 
nerer Entstehungsgrund noch manches Dunkle hat. 
fast alle Mittel, die bis jetzt gegen dieselben an¬ 
gewendet worden sind, haben uns verlassen; be¬ 
sonders sind diejenigen Mittel, welche die hier 
von Manchen angenommene vermehrte Thätigkeit 
des Geiässystems vermindern, unzählige male ver- 
geblich angewendet worden. Mit der Einathmung 
der Dämpfe von aromatischen und balsamischen 
Kräutern hat der Verf. Versuche angestellt; er lies» 
mit dem Gebrauche der mildern, z. B. der Species 
pectorales, anfangen , und stieg zu den kralligem 
allmälig, aber die Versuche fielen unglücklich aus. 
Wir stimmen mit dem Vf. darin überein, dass voll¬ 
kommen ausgebildete, schon einige Zeit dauernde 
Lungensuchten von Vereiterung der Lungen oder 
1 uberkeln- in denselben gänzlich unheilbar sind. 
Manche aber , die nur im Anfänge sind , noch 
nicht lange dauern, werden' aber doch durch ein 
zweckmässiges Verfahren noch so weit gehoben, 
dass die Kranken viele Jahre eine erträgliche Ge¬ 
sundheit gemessen, wenn auch die Anlage zura 
neuen Ausbruche der Krankheit nicht ganz beseiti¬ 
get werden sollte. Und auch in Fällen, wo wir 
woch weniger Hoffnung haben können, würde doch 
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ZU brsFmmen seyn , welche Heilmethode den 
schleunigen Fortgang der Krankheit auihält und das 
L' ich des Kranken iristet. Achtzehntes Capitel. 
XJtber die Behandlung der chronischen Krankheiten 

mit vorwaltenden Leiden der Sensibilität. Zur Hei¬ 
lung der liieher gehörigen Krankheitstormen kön¬ 
nen zvvey verschiedene Heilmethoden angewendet 
Werden. 1. Es werden solche Arzneymittel ange¬ 
wendet, w< Iche die Leben.siliäligkeit des sensibeln 
Systems hervorstechend afticiren. £. Wir versuchen 
die Heilung durch den Gebrauch solcher Mittel, 
welche die relative verhälfnissmässig zu sehr er¬ 
höhte Function des irritaheln und reproductiven 
Systems deprimiren , wodurch das aufgehobene 
Gleichgewicht der Lebenstliäfigkeit der Hauptsysteme 
di s Organismus wieder hergest- 11t wird. Die schwä¬ 
chende” Wirkung dieses Heilverfahrens hat man Eier 
nicht zu furchten, da das Geschält der Reproduclion 
'meistens in einem unverbesserlichen Zustand sich 
befindet. Sollte dieses wirklich bey den meisten 
Nervenkrankheiten der Fall seyn, oder nur b-y ei- 
niCTen Gattungen derselben meistens? Die Behand¬ 
lung der Gemüthskj ankheiten ist so verschieden, 
dass es ungereimt seyn wurde, irgend eine Heil- 
jnethode für alle Fälle empfehlen zu wollen. Das 
schwächende Heilverfahren hat häufig die besten 
Dienste geleistet, aber auch Schaden hat der Verf. 
nicht selten von demselben beobachtet. — Der Vf. 
halte angeben sollen, in welchen Fällen dieses Ver¬ 
fahren oder ein anderes anzuwenden ist, er lasst 

ine Schüler darüber gänzlich in Ungewissheit —- 
Di-- Gemüthßkranfcheitrn sind häufig physischen’Ur- 
sprungs. und können daher nicht seiten durch pby- 
eiP> ln Mittel völlig gehoben werden. Andere Arten 
dtr Geisteszerruttungen haben aus rein psychischen 
Quellen ihren Ursprung genommen. Sind wir so 
glücklich diese Ursachen bestimmt zu entdecken, 
80 können wir von der Anwendung psychischer 
Mittel allerdings viel erwarten. Bey anfangs ver¬ 
säumter Hülfe, und bey Jahre - langer Fortdauer 
der Krankheit , werden aber diese Bemühungen 
wenig Erfolg haben , Weil sich secundare physi¬ 
sche'Abnormitäten des Organismus, vorzüglich dds 
sensibeln Systems entwickeln. — Dieses sind die 
Hauptgedanken, welche der Verf. über die Cur der 
Krankheiten mit vor waltenden Leiden der Sensibi¬ 
lität äussert. Aut eilt Seiten handelt er die Heil¬ 
methode dieser so wichtigen Classe chronischer 
Krankheiten ab. Wie unvollständig diese Bearbei¬ 
tung sey, können die Leser schon aus diesem be¬ 
schränkten Raum schliessen; nicht einmal die wich¬ 
tigsten allgemeinen Hauptmomente sind berührt. — 
Der Verf. wurde sicher iür seinen literärisehen Ruf 
und für das Publicum besser gesorgt haben, wenn 
er mit der Herausgabe dieser Anfangsgründe nicht 
so sehr geeil- t, sondern vor der Bekanntmachung 
derselben , das Eingesammelte besser verarbeitet, 
und durch medicinisch - praktische Erfahrungen 

mehrerer Jahre gelautert hätte. 

VERMISCHTE SCHRIFTEN. 

Scherz - und ernsthafte Mi sc eiten von Friedrich 

Christoph IV e i s s er. Leipzig,' in der Dyk’scheri 

Buchh. i8f>8- 364 S. 8- (Mit zwey Kupfern.) 

Der Titel bezeichnet sattsam den Inhalt dieses 
Buchs, dessen ernsthafte Parthieen das Nachdenken 
eben so würdig beschäftig-11, als die scherzhaft-n 
durch echte Laune unterhalten. Die Mannigfaltig¬ 
keit der Form erhöht den Genuss dips^r Lecture. 
Aus der aphoristischen Centurie heben wir folgende 
Sätze aus S. 63* ,. Es ist eine Rechtstrage, ob ein 
Mann die Scheidung von einer Frau verlangen kann, 
die mit dem Hange zur Poesie, bekanntlich einer Art 
von fallender Sucht, . behaftet ist. leb bejahe di- se 
Frage, in so fern sie ihr unheilbares Uebel ihm vor 
der Heirath verheimlichte. Aber aus welchem Capi¬ 
tel soll die Klage angestellt werden? Antwort: ex 

capite rnulitiosae desertionis: denn der Geist einer 
Frau ist doch mehr, als ihr Körper, und da es diesem 
verholen ist, sich boshafter W eise von dem Manne zu 
entfernen, so kann es jenem unmöglich erlaubt seyn.“ 
S. 6%. „Ich finde viel Naivetät darin, dass Frau von 
Stael ihre Corinna unglücklich werden lässt. Sie 
seihst der srbriftslell- rinn n eine, und zwar keine 
der geringsten, wagt es dennoch nicht, ihre dichtende 
Heldin — einen- Manne zu geben.“ S. yi. „Ich 
W-1 rische der jetzigen Menschengattung keine Sünd- 
flnth Aber wenn ja die Erde mit Sündern bevölkert 
s >n n uss: so wünsche ich ihr die zurück, die in 
d r Siindfluth ersäuft wurden.“ S. y7. „"Die Briefe 
eines Gelehrten, die nach seinem Tode im Druck er¬ 
schienen. sind nicht selten Beltelbriete seiner Hinter¬ 
bliebenen “ S. 111. „Die meisten Bücher werden 
voi- der Ignoranz geschrieben. Ein zuverlässiges Mit- 
tel also, die Zahl der unnützen Schriften zu vermin¬ 
dern, wäre es, wenn man dafür sorgte, dass die 
Leute mehr lernten. So lange dieses nicht geschieht, 
sollte M- usel seinen fortgesetzten Hamberger nicht 
das ^eich te, sondern das ungelehrte Deutschland nen¬ 
nen. Denn a potiori jlt denomwatio.** Der Aufsatz 
über poetische AnLhologieen, ist ein kräftiges Wort 
zu seiner Zeit. 

Der Herr Nachbar. Eine Sammlung Erzählungen, 
lierausg» g. von Karl Stein. Berlin, b. Maurer 
in Commission. iRoy 27o S. 8. 

Eine Sammlung längerer und kürzerer Erzählun¬ 
gen, welche zuro Theil schon in Zeitsehriiten gedruckt 
erschienen sind, und die der Vf. vernmthlich nur um 
sie mit einer unterscheidenden Benennung zu be¬ 
zeichnen, der Herr Nachbar überschrieben hat. Sie 
sind leicht vorgetragen und grösstenlheils nicht ohne 
Interesse. Der unruhige Morgen. eine komisch - dra¬ 
matische Erzählung nach dem Französischen , ist, 
wenn wir nicht irren, einem französischen Lustspiel 
nachgebildet; in'rein dramatischer Form b* handelt, 
und kurzer gefasst, wurde es gewonnen haben. 
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CLA S SIS CHE LI TERA TUR. 

Cornelii Ncpotis Vitae Excellentium Imperator um. 

[ Dw] Cornelius Nepos Biographien berühmter 

Feldherren. Uebersetzt von Dr. Michael Feder. 

Erster Band. Wien, bey Pichler. 1805. 259 S. ß* 

Zweyter Band. 267 S. 8* / 

Das in den Österreichischen Staaten aufwachende 

Studium der römischen Literatur ist eine ange¬ 

nehme Erscheinung. Die vielfach gepriesenen Werke 

der Alten haben für einen jeden Mann von Bildung 

hohen Werth. Das Unternehmen des Buchhändlers 

Pichler in Wien, eine Reihe classischer Ausgaben 

mit heygefügter Uebersetzung und mit den nöthig- 

sten Erläuterungen um billige Preise zu veranstal¬ 

ten, ist demnach beyfallswerlh. Schon ist eine 

(ranz artige Reihe von römischen Dichtern und Pro¬ 

saisten aus dieser Officin erschienen, die wir nach 

und nach zu beurtbeilen gesonnen sind. Ob gerade 

eine Uebersetzung, zumal bey einem so leicht ver¬ 

ständlichen Classifccr, als es Cornelius dem Rec. zu 

seyn scheint, Bedürfnis« für viele Leser scy, will 

Rec. nicht entscheiden. Dass die Werke der Alten 

durch jede noch so vorzügliche Uebersetzung mehr 

verlieren als gewinnen, davon ist. er innig über¬ 

zeugt. Doch will er jedem hierüber seine Mey- 

nung lassen, und wünschte nur dem Missbrauch 

bey ^der Jugend vorzubeugen, dass sie, indem sie 

mit der ganz lesbaren Uebersetzung sich begnügt, 

dabey den Autor selbst vernachlässigt, ihm wenig¬ 

stens nicht die Aufmerksamkeit schenkt, mit 'wel¬ 

cher überhaupt Werke des grauen Alterthums gele¬ 

sen werden müssen. Diess Schicksal könnte auch 

schon aus dem Grunde dem alten Nepos bevor¬ 

stehen, da er tlieils vieles aus der alten griechi¬ 

schen und römischen Geschichte schon Bekanntes 

seinen Biographien einwebt, theils manchem Leser 

durch die sehr verwerfliche Methode des Analyeirens 

in dem Schulunterricht wohl ziemlich verhasst ge- 

Zweyter Bund. 

wesen seyn mag. Rec. hat bey der Würdigung die¬ 

ser Ausgabe zuerst auf den Abdruck des Textes, dann 

auf die Uebersetzung und auf die übrige Ausstat¬ 

tung des vor ihm liegenden Classikers Rücksicht zu 
nehmen. 

Der Text seihst ist zwar nicht kritisch, und 

sollte es nach der Bestimmung der Ausgabe nicht 

seyn. Doch findet Rec. überall die besten Lesarten 

aufgenommen, und die verwerflichen entweder ganz 

weggelassen , oder in Klammern eingeschlossen. 

Aber beklagen muss er, dass der Abdruck durch so 

viele .Druckfehler entstellt ist, von welchen die 

wenigsten in dem jedem Bändchen beygefügten Cor- 

recturblatt angeführt sind. Sehr würde es nach 

seinem Unheil gerathen gewesen seyn, die alten 

zusammengezogenen Genitive divum, deum u. e. w. 

zum Unterschiede von dem gewöhnlichen Casus 

mit dem Circumficx zu bezeichnen. Die im Gan¬ 

zen fliessende Uebersetzung gibt den Sinn getreu 

wieder, und schmiegt sich bald genauer an das 

Original an, bald ist sie freyer. Nur hie und da 

entschlüpfen dem Verf. zu gemeine Ausdrücke oder 

Provincialismen. Sie verrnth zuweilen Nachlässig¬ 

keit und dringt nicht immer tief genug in den 

Geist des Originals. Rec. ist verbunden, diess Ur- 

theil zu rechtfertigen. Er will in dieser Absicht 

eine Biographie durchgehen, — denn alle mit 

gleicher Strenge und Umständlichkeit zu beurthei- 

len, hält er für unnüihig — und was nach seinem 

Gefühl darin mangelhaft oder falsch sey, kurz an- 

zeigen.. 

Dion. Cap. I. ,,Er stammt aus einer edlen Fa¬ 

milie, vermittelst welcher er mit de« beydeu Ty¬ 

rannen, ''dein altern und jungem Dionysius in Ver¬ 

bindung stand.“ Im Original heis6t es: utraque 

implicatus tyrammle Dionyaiorum. Warum nicht 

also: und war in die 7’yranney der beyden Dio- 

nyse verwickelt. Dass der Uebersetzer in eben dem 

Capitel die schwerere Lesart „corporis dignitatem, 

quae non minimum comrnendalur“ beybchalten hat, 

billigt Rec. Cap, II. Neque vero haec Dionysiuna 
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fugicbant. Nam quanto esset (Dion) sibi orna- 
mento, sentiebat, quo fiebat, ut uni huie maxime 
indulgeret, neque fura secus diligeret ac fllium. “ 
Diess alles war dem Dionys nicht unbekannt. 
Denn er fühlte nur gar zu wohl, dass er (Dion) 
ihm die grösste Ehre machte. Daher kam cs, dass 
er ihm allein alles nachsah, und ihn wie seinen 
Sohn liebte.“ Das erste und letzte er bezieht 
sich auf Dionys, das zweyte auf Dion, welches 
in der Uebersetzung hätte bemerkt werden sollen, 
Soporem übersetzt der Hr. Verfasser in eben dem 
Capitel durch Schierlingstrank , da es überhaupt 
Schlaftrunk bedeutet. Cap. III. Quumque Dion 
non desisteret obsecrare Dionysium, ut Platonera 
Athenis arcesseret, et eius consiliis uteretur, ille, 
qui in aliqua re vcllet patrem imitari, morem ei 
gessit, „Dion , bat den Dionys an einen Stücke 
fort, er möchte den Plato von Athen berufen, 
und sich seiner Leitung bedienen. Er wollte in 
einem Puncte wenigstens seinem (seinen) Väter 
nachahmen, und gewährte ihm seine Bitte,“ wo- 
bey das letzte er sich auf Dionys bezieht, ln eben 
dem Capitel : Philistum, hominem arnicum non 
magis tyranno quam tyrannis (Druckfehler statt 
tyrannidi), „einem Mann, der nicht sowohl ihm 
als den Tyrannen überhaupt gut war“ statt: wel¬ 
cher den Tyrann sowohl als die Tyranney begün¬ 
stigte. Am Schluss desselben Capitels beredet Plato 
den jüngern Dionys tyrannidis tacere flnem „kein 
Tyrann zu bleiben. “ Warum nicht genauer : der 
Tyranney ein Ende zu machen. Ebendaselbst: ali- 
quando crudelior esse coepit, „er ward um einen 
bedeutenden Grad grausamer.“ Cap. IV. Alter al- 
ierum praeoccuparet, „dass der andere ihm den 
Rang abgewinnen dürfte. Warum nicht : zuvor- 
kommen. Id quum factum multi indignarentur : 
„man hielt sich allgemein über ein solches Beneh¬ 
men auf,“ statt: viele äusserten ihren Unwillen 
darüber. Existimari volebat, „so glaubte er die 
Bürger auf die Gedanken zu bringen,“ statt: so 
Wollte er den Schein haben. Suae salutis causa, 
„aus Sorge für sein eigenes Beste.“ Warum nicht: 
für seine Sicherheit. Sed illuc revertor, „doch 
ich komme wieder zur Hauptsache,“ statt: ich 
kehre zu Dion zurück. Cap. V. Postquam Gorin- 
thum pervenit Dion, et eodem perfugit Heraciidrs. 
„Als Dien nach Korinih gekommen war, flüchtete 
sich auch Heraklides dahin, statt: und Heraklides 
ebenfalls sich dahin geflüchtet hatte. Sed Dion 
fretus non tarn suis copiis quam odio tyranni. 
„Aber Dion baute seine Hoflnung nicht sowohl 
auf seine Macht, als vielmehr auf den Hass gegen 
den Tyrannen (von dem jedermanns Seele voll 
war). Die in der Parenthese eingeschlossenen 
Worte stehen nicht im Text. Am Schluss dessel¬ 
ben Capitels: Siciliam Dion obtin^ret, ltaliam Dio¬ 
nysius, Syracusas Apollocrates, eui niaximam fidem 
uni habebar. (Dion) „Dion sollte Sicilieo erhalten, 
Dionysius Italien, und Apollokrates, zu dem er 

(wer?) ein unbegrenztes Vertrauen hatte', sollte 
Syracus bekommen.“ Cap. VI. Consecuta est subita 
mntatio. „Aber nun folgte ein plötzlicher Um¬ 
schwung der Dinge.“ Pri.mum in Blio (fortuna) 
suam rim exereuit, „zuerst bewiese es seine Grau¬ 
samkeit (warum nicht Macht?') am Sohne Dions. “ 
Gleich darauf: „Er hatte sich seine Gemahlin wie¬ 
der zugeeignet.“ Wer, da unmittelbar vorher von 
dem Sohne die Rede war? Accepit gravissimum 
parens vulnus a morte filii, „der Sohn nahm sich 
das Leben und das Vaterherz blutete.“ Warum 
nicht: er erhielt durch den Tod des Sohnes eine 
liefe Wunde. Quum Dion exercitum pedestrem 
teneret , „indess Dion bloss die Landarmee an¬ 
führte. “ Hier steht das Wort bloss nicht in» 
Original , und versteht sich ohnehin von selbst. 
Cap. VII. Quod factum Omnibus maximum timo« 
rem injecit, „diese That verursachte allgemeinen 
Schrecken , “ statt Furcht. Ille licentius eorum 
bona militibus dispertivit, „er theile mit mibe- 
grenzter PVillkiihr die Güter unter die Soldaten 
aus.“ Quum quotidiani muximi fxerent sumtue, 
„der Aufwand war täglich gleich gross.“ Tyran- 
num dictitabat, „und hiess ihn einen Tyrannen,“ 
statt: pflegte oft ihn einen Tyrannen zu nennen. 
Cap. VIII. „Er war mit dergleichen Betrachtun¬ 
gen beschäftigt, wusste nicht, wie er die Gemü- 
ther besänftigen sollte, und war für den Ausgang 
der Sache besorgt, als ein gewisser Kallikrates aus 
Athen bey ihm eintrat. Er war (wer?) mit Dion 
aus dem Peloponnes nach Sicilien gekommen, und 
war ein schlauer und arglistiger Betrüger.“ Wie 
widrig ist hier das viermal ohne Ursache wie¬ 
derkehrende war ! Excipit has partes ipse Calli- 
cratcs. „Kallikrates nahm die projectirte Rolle 
(selbst) auf sich.“ Am Schluss desselben Capi¬ 
tels: „ Diese kamen voller Schrecken zu dem, 
um dessen Lehen sie besorgt waren. Dieser ant¬ 
wortete ihnen, er habe von Kallikrates nichts zu 
besorgen. Dieser Antwort ungeachtet“ u. s. vv. 
Capitel IX. Hac mente, „bey dieser Gesinnung,“ 
statt : bey diesem Entschluss. Cap. 10. Confecfa 
caede, quum multitudo visendi gratia introiisset. 
„Nachdem Dion gemordet war, lief man haufen¬ 
weise bey “ (herzu). Quf vivum eurn ty rann um 
vocitarant, „welche ihm vorher den (verachtungs¬ 
würdigen) Namen Tyrann (oft) gegeben hatten.“ 
Quartum post annum , quum is Peloponneso in 
Siciliam redierat, „er war angekommen,“ statt: 
zuriiekgekommen. 

Alle Artikel des vorliegenden Werks mit eben 
der Genauigkeit zu prüfen , ist unmöglich. llec. 
versichert, die fünf und zwanzig Biographien vom 
Nepos alle mit gleicher Aufmerksamkeit gelesen zu 
haben. 

Zu der übrigen Ausstattung des Werkes ge¬ 
hören : i. eine, nur gar zu kurze, Nachricht von 
des Cornelius Nepos Leben und Schriften. Theil I. 
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S. i—6. 2. Cornelü Nepotis fragmenta. Theil II. 
S. 1rr2—. 10,7. 3. (jli-ronologia Imperatorum Graeciae 
per Olympiades. S. 133—206'. 4. Das alphabeti¬ 
sche Register über die im Nepos vorkommemlen 
Länder uiid Städte. Die .Fragmente findet Ree. in 
eben der Ordnung schon in andern Ausgaben des 
Nepos. Er hatte bey der Chronologie gewünscht, 
dass nicht bloss auf die Olympiaden, sondern auch 
auf die Zeitrechnung vor Christi Geburt, die er 
für die fasslichste hält, Rücksicht genommen wäre. 
Das alphabetische Register über die im Nepos ver¬ 
kommenden Länder , Flüsse und Städte ist alles 
Dankes werth. Nur hätten theils viele merkwür¬ 
dige Orte nicht fehlen sollen, theils wäre ein Re¬ 
gister der Personen und Sachen gleich wünschcns- 
Werth. Zu jenen rechnet Rec. die Alpen, die Cas- 
picr, Cleonae, den Fluss Eurymedon, Percope, 
den Quirinalischen Hügel u. 6. \V«, und die mei¬ 
sten in den Fragmenten vorkommenden Namen. 
Sehr gut hätte das Register durch Beziehung auf 
die Biographie und das Capitel mit dem Text in 
Verbindung gesetzt werden können. Auch ist die 
alphabetische Ordnung darin nicht gehörig beobach¬ 
tet. So steht gleich anfangs Ace vor Acarnania, 
Delphi vor Delos, Strymon vor Sparta. Nach eben 
diesem Register unter dem Artikel Epirus zerstört 
Paul Emil darin 70 Städte und verkauft 150 Men¬ 
schen als Sklaven, wofür es ohne Zweifel 150000 
heissen muss. ln dem Arlikel Persis wird von 
dem persischen Reiche gesagt, cs sey von seinen 
Königen etwas über 200 Jahre , nemlich 335 bis 
555 vor Christi Geburt beherrscht worden. Die 
Zahlen hätten umgekehrt stehen sollen, weil man 
nach dieser Chronologie rückwärts rechnet. Eben 
eo brennt Delphi 500 Jahre vor Christo ab, und wird 
anno 513 wieder aufgebaut. Es hätte demnach 15 
Jahre früher erbaut werden müssen, bevor es ab¬ 
brannte, In der Chronologie fehlt bey Olymp. LXIII. 
Camby6es. Olymp, CI. stirbt Chabnas, und treibt 
Olymp. C1I. die Boeotier aus dem Peloponnes zurück. 
Dieser Widerspruch wird übrigens Theil II. S. 200 
im Register selbst bemerkt. 

Von Druckfehlern ist diese 6onst ganz artige Aus¬ 
gabe des Cornelius Nepos nicht rein. Rec. bemerkt 
nur einige, die bey der wiederholten Lectüre ihm in 
die Augen fielen. Theil I. S. 23 es statt er. S. 59 
Thröf ene. S. 44 Phalerico portu st. Phalereo. S. 47 
Pahlerus. S. 53 Mollosser. S. 75 einen st. einem. S. 83 
Micala. S. 85 Dclopen st. Dolopen. S. 87 Cicium st. 
Citiurn. Ebendaselbst, ,,den er auf dem Markte,“ 
fehlt das Wort sah. S. 111 und 128 Lyceus st. Lycus. 
S. 137 bey einem (nächtlichen) Ausfall der Barbaren,— 
wenn diess nicht Nachlässigkeit des Ueberselzers seyn 
sollte. S. i85 Freystatten. S. igö comminus, S. 189 
Criton undThimotheus wie 193. S.222 digretientem. 
S. 227 Zitierspiel st. Citherspiel. S. 253 vor st. von. 
S. 254 violenti st. vinolewti. Theil 11. S. 9 machte 
sl. mache. S. 38 sumserat st. sumserant, S. 39 waren 
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st. war. S. 44 fehlt nach ,.hunc’Antonius, cum ei 
luisset iniestissimus “ das Wort conservasset. S. 32 
abalienraunt st. abalienarunt. S. ngOrigenes st. ori- 
giues. S. 122 stirstis st. stirpis. S. 154 fehlt nach ar- 
bitrabatur das Wort polliceri. S. 156 re st. rei. S. 166 
tenasmon st. tenesmon. S. 163 ad celerarci. S. 175 
expulsi st. compulsi, und disputanda st. disputando, 
S. 179 annis st. amnis. dulgescente st. dulcescente,- 
S. igi veniebat st. venibat. S. ig5 bey aedes Marti« 
fehlt das Ci lat aus Priscian. S. 136 epistola Cornclii st. 
Corneliae. Daselbst: empublicam st. Rempublicam. 
S. 196 bellum Siciliense. S. 198 adversus Lacedae- 
moniis. S. 201 bellum'Laconiturn. S. 203 mullanter. 
S. 205 Arbella. S. 206 regnnm st. regum u. s. \y, 

.1,. 
R II E TORI K. 

Institutior.es Oratoriae in usum Gymnasiorurti 

Regni tlungariae et aduexarum jjvovindarum. 

Constat in cruda 33 Kr. Budae , typis lle- 
giae üniversitatis Hungaricac. 1309. XVI. und 
391 Seiten, ß. 

Der Verf. dieses neuen Ofner Compendhims 
der Rhetorik ist laut der Vorrede Hr. Joseph Gri- 
gely, Doctor der Philosophie und Professor der 
zwevten Humanitatsclasse am Archigyirmasium zu 
Ofen. Es hat unstreitig Vorzüge vor dem altern 
Ofner Compendium der Rhetorik. Herr Grigely 
legte seinem Compendium zu Grunde das durch 
die Ratio Educationis publicae totiusque rei lite- 
rariäe per Regnum Hungariae für die Gymnasien 
in Ungarn vorgeschriebene Werk über die Rhetorik’ 
von Dominicus de Colonia (diess war freylich nicht 
die beste Grundlage, aber Hr. G. war genöthigt, 
sie zu wählen), benutzte aber zugleich die rhetori¬ 
schen Anleitungen von Cicero, Quintilian, Vossius, 
Caussinus, Balbinus, Martin du Cygne, Massen, 
Scheller, Sulzer, Hugo Blair, Ernesti, Hasse und 
andern, wie er in der Vorrede gesteht. Sowohl 
dieses Geständniss, als die aufmerksame Durchsicht 
des Werks lehrt, dass Hr. G. sein Vaterland mit 
keinem Originalwerk beschenkt hat. Indess kann 
Rec. dem Werke Zweckmässigkeit und Brauchbar¬ 
keit nicht absprechen, wenn gleich Rec. bey ein¬ 
zelnen Parlhien wünschte, dass sie besser ausgear¬ 
beitet wären. Dass diese rhetorische Anleitung in 
Fragen und Antworten abgefasst ist, kann durch¬ 
aus nicht gebilligt werden. Diess ist kindisch und 
bey erwachsenen Jünglingen unanständig und nach¬ 
theilig. Manche Materien hat der Verf. zu weit¬ 
läufig abgehandelt (überhaupt ist das ganze Cora- 
pendium für den Schulgebrauch zu weitläufig), 
manche zu kurz. Die vorgetragenen Sätze sind 
überall durch passende Beyspiele erläutert. Rec. 
wird den Inhalt des Werks gedrängt anzeigen und 
hier und da einige Bemerkungen beyiügen. 
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Diese Anleitung zur Rhetorik besteht aus einer 
langen Einleitung (S, 1—56) und aus vier Thei- 
len. In der Einleitung handelt der Verf. im ersten 
Capitel vom Styl und der Beredsamkeit überhaupt, 
im zweyten von den vorzüglichen Grundlagen der 
Beredsamkeit, im dritten von der Natur, von dem 
Zweck, von der Materie, von den Theilen, von 
der Würde, Kraft und dem Nutzen der Rhetorik 
und von den Hülfsmitteln der Beredsamkeit. Zu 
den Grundlagen der Beredsamkeit rechnet der Verf. 
im zweyten Capitel die Grammatik , Logik und 
Rhetorik. Er trügt in diesem Capitel die auf die 
Rhetorik angewandte Logik, die er Logicam Rhe- 
toricae nennt (er definirt sic S. 5 „Complexum il- 
larum de arte bene cogitandi regularum , quae 
cum arte recte dicendi ac scribendi arctissime co- 
haerent, licet Logicam Pihetoricae adpellare“), 
deswegen ausführlich vor, weil die Logik in den 
Humanitätsclassen der Katholiken in Ungarn noch 
nicht yorgetragen wird, und handelt namentlich: 
de ideis earumque signis, seti vocabulis, ct recto 
in Rhetorica vocabnlorum. usu ; de judicio et 
enunciatione; de ratiocinatione et argumentatione; 
de recto intelleetus fmique Rhetorum consentaneo 
in indaganda et dijudica/ida veritate usu. Zu den 
vorzüglichsten Hülfsmitteln der Beredsamkeit rech¬ 
net der Verf. im dritten Capitel: die Natur, Kunst, 
Uebung und Nachahmung, und handelt von der 
letzten ausführlich. 

Pars I. De Inventione (S. 57 — 144) sowohl 
überhaupt, als insbesondere im ersten Capitel de 
Jnventionis rhetoricae locis intrinsecis: de defini- 
tione, enumeratione partium, notatione nominis 
et conjugatis, genere et forma, similitudine et die- 
similitudine, contrariis et repugnantibus, adjunctis, 
antecedentibus et consequentibus, caussis, eifectis, 
comparatione; im zweyten Capitel de inventionis 
rhetoricae locis extrinsecis: de legibus et praeiudi- 
ciis, fama, tabulis, jure jurando, tormentis, testi- 
bus, auctoritate, exemplo, testimonio; im dritten 
Capitel de locis subsidiariis (der Verf. führt lei¬ 
gende an : honestum, inhonestum ; iustum, in- 
iustum ; necessarium , non necessariuin ; utile, 
noxium; . iucundum, ingratum; facile, difhcile; 
certum, incertura); im vierten Capitel de ajjecti- 
bus, namentlich de amore et odio, de nietu/ spe, 
audacia, de misericordia, de ira et iudignatione, 
de mansuetudine, de aemulatione. Der Verf. hat 
die wichtige Materie über die Erregung der Lei¬ 
denschaften nicht erschöpft. 

Pars II. De Dispositione (S. 144—260) so¬ 
wohl überhaupt als von den rhetorischen Disposi¬ 
tionen insbesondere. Die Dispositionen der Briefe 
und Bittschriften berührt der Verf. nur im Vorbey- 
gt'hen, was Ree. nicht billigen kann. Ausführlich 
ist der Verf. in folgenden Capiteln. Capnt I. De 
progymnasmatis rhetoricis: de fabula, narratione, 
descriptione, laudatione et vituperatione, loco com- 

muni, chria, amplificatione rerum et verborum. 
Cap. II. De Orationibus proprie dictis in genere, 
namentlich deExordio, dePropositione et Partitione, 
de Confirmatione (unter dieser Rubrik zugleich de 
praecipuis argumentationum speciebus: Syllogismo, 
Enthyraemate, Inductione, Dilemmate, Sorite), de 
Confutatione, de Epilogo. Caput. III. De diver- 
sis orationum et oratiuncularnm generibus, nament¬ 
lich de orationibus nonnullis, quae pertinent ad 
genus demonstrativum: oratione pantfgyrica, eucha- 
ristica , gratulatoria, funebri ; de orationibus in 
genere deliberativo ; de oratiunculis nonnullis, 
quarurn hodie frequentior usus est, namentlich de 
salutalionibus principum aut aliorum honoratiorum 
virorum, de orationibus Comitiorum officiorumque 
clientelarium , de orationibus inauguralibus. 

Pars III. De Elocutione. Caput I. De Tro- 
pis et Figuris. Als Haupttropen stellt der Verf. auf: 
die Metapher, die Metonymie, die Synekdoche, die 
Ironie, und rechnet zur Metapher zugleich die Al¬ 
legorie, Catachresis, Anthropopathie, zur Synekdo¬ 
che die Metalepsis und Antonomasie, zur Ironie 
die Hyperbel, den Sarcasmus, Litotes und Euphe¬ 
mismus. Die Figuren theilt er ein in die Figuren 
der Wörter und der Sentenzen, von welchen die 
letztem entweder mehr zum Rühren, oder zum 
Ergötzen oder zum Belehren dienen. Die Defini¬ 
tion der 1 igur S. ecjo ,, est conformatio quaedam 
verborum ac sententiarum a communi ratione lo- 
quendi reinota“ ist nicht erschöpfend. Die beste 
und erschöpfendste Darstellung der Figur ist nach 
llec. Datürhalten diese: d:e Figur ist eine interes¬ 
sante Abweichung von der gewöhnlichen Dar6tel- 
lungsart. Die Tropen konnte man nach llec. Ur- 
theil füglich logisch - ästhetische Figuren nennen. 
Die Eimheilungsart der Figuren , die in diesem 
Compeudium vorkommt, gefällt Rec. nicht. Am 
iüglichsten werden die Figuren in grammatikalische 
und rein ästhetische Figuren eingeiheilt. Die gram¬ 
matikalischen Figuren entstehen durch eine interes¬ 
sante Abweichung von der gewöhnlichen Anordnung 
der Wörter; die rein ästhetischen Figuren veran¬ 
lassen eine merkliche Veränderung der Empfindung 
durch Versetzung der Begriffe; den Tropen end¬ 
lich oder den logisch • ästhetischen Figuren liegt eine 
wahre Versetzung oder Vertauschung der Begriffe 
zu Grunde. Zu den rein - ästhetischen F »aien 
rechnet Rec.: die Wiederholung, die Frage, die 
Ausrufung, den Zweifel, die Individualisirung, die 
Allusion oder Anspielung, dae Beyspiel, die Grada¬ 
tion, die Apostrophe, die Parallele, das Gleichniefl. 
Mit dem Gleichnis« hängen die Tropen zusammen, 
Hr. G. hat die Lehre von den Tropen und Figuren 
durch Beyspicle aus Classikern erläutert. Nach Rec. 
Urtheil hätte er noch besser gelhan, wenn er zu¬ 
gleich durch grössere Aufsätze gezeigt hafte, wie 
man durch schicklichen Gebrauch der Tropen und 
Figuren der Rede mehr wahre Beredsamkeit ver 
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schaffen kann. -■ Rec. vermisst auch in ändern rhe¬ 
torischen Anleitungen eine solche praktische Tropo- 
logie und Schematologie, und will seinen Wunsch 
durch folgendes Beyspiel einer Allegorie über die 
horazischen Verse Car m. Lib. III. Od. VI. dem Hin. 
G. außcbaulich machen. 

„Damnosa quid non imminuit dies ? 

Aetas parentum pojor avis tuiit 

Kos nequiores, niox daturos 

Progenisni vitiosiorem. “ 

Horatius cum in longo tot annorum ac seculorum 

decursu hunc inesse natuiae defectum animadverteret, 

diem insequentem elapsum malitia quadam superare, com- 

znotus immortalis illius lyrae suae plectro ita cecinit: 

Damnosa quid non imminuit dies etc. JEquidem sonus 

ist« concitatae lyrae fuit, sed quem profecto, si oracu- 

lum edidisset, non maioii veritate corroborasset : conte- 

siante ac proclamante seculorum omnium experientia, 

quam magistram rer um omnium sapientes profitentur, 

Non abire longius est opus, tantummodo cogitatione 

quidquid esse potest, circumspiciamus. Decrevit aetas 

homiuum et leti tarda necessitas corripuit gradum. 

Langnet mundus, debilitata post decursum tot annorum 

natura et senio iam fatiscente; atque non dubium, in- 

quit Seneca, est, quin meliora mundus nondum effoetus 

ediderit. Fortuna mutata est» nec ita foeeuudis ventis 

vela conatuutn nostrorum impellit, quemadmodum niaio- 

lum vota laboiesque grato in portu collocavit. Ipsa for¬ 

ma pulchritjndiuis suae florem amisit, vires iugenium de- 

stitueruut excellentiores, noroen et gloriam fama reliquit. 

Ilomines subinde deteriores nasci Iloratius ait. Ita est, 

auream aetatem argentea excepit, argenteam aenea comrau- 

tavit, aeneam ferrea pervicit, et in ferro consistens sce- 

l«s pudorem ac modestiam proscripsit, feie damnosa dies 

imminuit omnia. Sed tarnen temperandum adimc quere- 

lis foret, nisi etiam e4 mutatio mores immutasset, re- 

lictaque modestia passiin ad ea liomiues se conferrent, 

quae inaxima cum turpitudine sunt coniuncta, quae Stu¬ 

dio summo maiores evitarunt. Quid figmento lioc de 

quatuor seculis po£tae indicave aliud volebant, nisi quod 

homines semper deteriores existant , et bonitas naturae 

tempore procedente magre magisve corrumpatur ac per- 

Tertatur; quod inquam huius aetatis mortales a priorum 

seculorum hominibns intervallis immensis abesse soleant, 

tnore8que induere plane ferreos, nempe inhumauos,. sae- 

vos, asperos, iudomitos, immanes, intolerabiles: cum qui 

superioribus temporibus iam inde usque a prima iionii- 

num origine in vita fuerunt aurei , argentei aut saltem 

aenei, hoc est natura, moribus et ingeniis longe optimis, 

maxime tiactabilibus, liumanitate, probitate omnique vir- 

tute piaeditic, aut certe non tantopere agTestes, feri, vi- 

tiosi censeii potuerint, ut quos nunc sol intuetur. Sic 

ergo genus humanum desidentibus quasi primo moribus, 

deiude magis magisve labentibus ac praecipitantibus pau- 

laiim degenerasse, ei ex optimo factum esse pessimum ac 
ilctenimuuB. 
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Das ziveyte Capitel des dritten Theils handelt 
d$ dictione periodica ac uumcrica, transitione tt 
emendatione. Die Definition der Periode S. 320 
„oratio, quae constat partibus ita inter se cohn'exis 
atque a se iuvicem pendentibus, ut non sit sensus 
absolutus et perfectus, nisi ultima pars accedat“ 
hält Rec. für unbefriedigend. Erschöpfender ist 
diese Definition: eine Periode ist eine rhetorische 
Verbindung von Sätzen, in welchen ein zusam¬ 
mengesetztes Urtheil durch Worte ausgedrückt wird. 
Mit dieser Definition stimmt die von Hrn. G. in 
der Note angeführte Definition „est oratio sensum 
perfectum plene ac rotunde exhibens“ ziemlich 
überein. Das dritte Capitel handelt vom Styl und 
dessen Einteilungen. Der Verf. führt verschieden« 
Einteilungen des Styls an; jedoch keine derselben 
hat Rec. befriedigt. Nach Rec. Urtheil wird der 
Styl am besten in den Empfindungsstyl, Erzählunga- 
sjLyl und didaktischen Styl eingetheilt. 

Pars IP. JDe pronunciatione, namentlich vom 
Gedächtuiss, von der Declamatio« und vom Gestus 
(S. 335 — 39i)* Diesen Theil hat der Verf. viel zu 
kurz abgehandelt. Er ist wichtiger, als der Verf. 
zu glauben scheint. Namentlich hätte er sich über 
die Mnemonik etwas verbreiten sollen. 

P Ä D A G O G I K. 

Fragraentum Statisticae Graecorum de disciplina ci- 
vium et educatione juventutis in certa capita re- 
degit Joannes Adami, Professor Statisticae eme- 

ritus. Posonii, typis Joannis Nepomuceni Schauff. 
60 p. 8. 

Voll Aengstlichkeit über das immer mehr um 
sich greifende Sittenverderbniss der heranwachsen- 
den Jugend, welche wir dem hohen Alter des Vfs. 
zu gut halten wollen, sucht er in die Ursachen 
desselben einzudringen , und findet diese in den 
seit etwa 20 Jahren zur Mode gewordenen freyeren 
1: ziehungsmassregeln und Maximen, nach welchen 
die Jugend irn Jahre 1785 in Ungarn von den bis 
dahin an Zeit und Ort gebundenen Religionsübun¬ 
gen, dem Anhören heiliger Reden, der täglichen 
Gegenwart bey dem Messopfer , dem monatlichen 
Genuss des heiligen Abendmahls, den marianischen 
Versammlungen u. s. w. freygesprochen, und ihr 
erlaubt wurde, Schauspiele, öffentliche Tänze und 
andere dem Vergnügen gewidmete Orte nach Be¬ 
lieben zu besuchen, ja sogar der Toleranz wegen 
Directoren, Professoren und Zuhörer aller Religio¬ 
nen zu römisch - katholischen Akademien, Gymnasien 
und Pädagogien, nicht aber umgekehrt, zugelasseu 
wurden (S. 3). Die Folgen dieser Indulgenz zeigten 
sich bald nach unserm Verf. und schon im J. i?89 
ward verordnet, dass von den Professoren morali¬ 
sche Reden an die Jugend gehalten werden solllcn« 
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im Jahr 1^91 und den folgenden aber die ßesu- 
chun^ der öffentlichen Lustorte, ausser in Gegen- 
NVarr der Aeltern der Jugend durch königliche Ver¬ 
ordnungen untersagt, und der Gottesdienst nach 
dem Theresianischert System vom neuen eingeführt, 
im Jahr 1796 Exhovtatoren angestellt, und noch im. 
Jahr ißoo strengere Gesetze zur Hemmung der ju¬ 
gendlichen Ausgelassenheit bekannt gemacht. 

Von allen diesen königlichen Verordnungen 
glaubt der Verf. nicht die volle Wirksamkeit erwar¬ 
ten zu dürfen, so lange sie bloss der zu erziehen¬ 
den Jugend ertheilt, und nicht zugleich auf Sitt¬ 
lichkeit aller Staatsbürger, und namentlich der öf¬ 

fentlichen Beamten, der Vornehmen, der Eltern 
und przieher Rücksicht genommen wird. 

Der Verf. hat es nach S. 9 mit zwey Classen 
von Menschen zu tliun. Die einen beklagen die 
sich immer mehr ausbreifentle Sittenlosigkeit der 
Jugend, und der Verf. ist mit ihnen derselben Mey- 
nung. Die andern freuen sich über fortschreitende 
Aufklärung und über die feineren Sitten der auf- 
blübenden Jugend, und diese will der Verf. aus 
dem Beyspiel der Griechen von der Nothwendigkeit 
einer strengen Erziehung und Disciplin überzeu¬ 
gen Zu dieser Absicht wählt er Stellen aus Iso- 
krates, Xenophon, Plato, und sammelt sie nach 
fünf Capiteln in Rubriken. Er Handelt im ersten 
von den öffentlichen Magistratspeisonen (S. 17 — 

oQ) im zweyten von den Privatbürgern (S. 21 — 
24), im dritten von der Religiosität der Bürger (S. 24 

im vierten von dem Gehorsam derselben 
/'S "*7 11_ ^4) , im fünften von den nach wachsenden 
Bürgern , und namentlich von der Nothwendigkeit 
der Erziehung, von den Ursachen des Sitten ver- 
derbnisses, von den Gesetzen für die Vorsteher der 
Jugend, für Eltern und Erzieher (bis S. 49). Er 
zieht in dem nun folgenden Epilog den Schluss, 
dass alle Staatsbürger zur glücklichen Erziehung 
der Jugend das Ihrige beytragen müssen, bekämpft 
von S 65 neun falsche Erziehungsmaximen gegen 
die ihm verhassten neuern Philosophen , die er 
philosophische Vipern S. Co au nennen sich nicht 
entbrechen kann, und stellt das Beyspiel des alten 
Griechenlands und seiner Erziehüngömaximen uns 

zur Nachahmung auf. 

Weit entfernt, die gute Absicht des Verfs. zu 
verkennen, müssen wir doch gestehen, dass er un- 
sern Erwartungen keinesweges entsprochen habe. 
Wir Enden die — freylich nur fragmentarische Zu¬ 
sammenstellung keinesweges vollständig , und viele 
der angeführten Stellen haben auf Erziehung und 
Disciplin eine sehr entfernte Beziehung, z. B. die 
Rede des Königs bey Uokrates S. 31 £., und die 
Stelle von dem Betragen der Bürger gegen ihre 
Weiber S. 34. Wir hatten es längst gewusst, dass 
Sittlichkeit der wahre, einzige Grundpfeiler der 
«taatsWohlfahrt sey, und dass die weise Erziehung 

auf die Ausbildung und Leitung der sittlichen An-1 
lagen in den Menschen- vor allen hinarbeiten müsse. 
Griechenland hatte, wie alle andere Staaten, sein 
goldenes Zeitalter der Sitteneinfalt, der Religiosität, 
des Patriotiam, und aller sittlichen Tugenden. Sollte 
cs darum uns erlaubt seyn, alle Einrichtungen der 
Griechen in unseren ganz anderen Verhältnissen 
und bey uhsern ganz verschiedenen Bedürfnissen 
zurück zu wünschen? Sollten wir wieder eines 
Areopags bedürfen und mit.Piato verlangen, dass 
der Vorsteher der Jugend aus diesem Areopag ge¬ 
wählt, und nicht unter 50 Jahre alt sey ? (S. 59) 
Sollten wir wieder unserer Jugend die Regel Piut- 
arche einschärfen müssen: Qui exoptant parentes 
fieri liberorum laude dignorum, iis ego haec in- 
primis suadeo, ne cum quibuslibet promiseue mu- 
lieribus rem habeant. S. 42. Und diese wenigen in 
kümmerliche Ordnung gebrachten Stellen nennt Hr. 
A. ein — leider sehr mangelhaftes Fragmentum Sta- 
tisticae Graecorum de disciplina civiinn et educa- 
tione juventutis, ohne von den lykurgiachen und 
solonisehen Erziehungsgesetzen uns etwas zu sagen, 
ohne die damaligen Verhältnisse Griechenlands und 
seiner Staatsverfassung mit der unsrigen zu verglei¬ 
chen, ohne den weisen Minos mit einem Wort zu 
berühren, ohne die Zeiten gehörig zu unterschei¬ 
den? Wenn der Verf. auf die Erziehungsmaximen 
der Römer und der neuern Völker keine Rücksicht 
nehmen wollte, so hätte er doch die vielen neueren 
Hülfsmittcl nicht unbenutzt lassen, und eine bes¬ 
sere Ordnung- beobachten sollen. Doch ihn küm¬ 
mern die andern Volker nicht. Er sagt S. 15•’ non 
moror gentes reliquas, habent suos doctores, mihi 
patria eordi esl, hanc ealvam cupio. 

Wir führen nur noch die falschen Erziehungs¬ 
maximen, die der Verf. von S. 56 bestreitet, nebst 
den Antworten des Veifs. an. x. Die Sitten haben 
auf das Amt, welches Jemand bekleidet, keinen Be¬ 
zug. Zur Antwort, auf diese, keiner Widerlegung 
werthe, Behauptung beruft sich der Vf. auf Xeno¬ 
phon, wegen des Scandals, weil die Plandlungcn 
der Männer von Ansehn nicht unbekannt bleiben, 
und wegen der Nachahmung, so wie auf seinen 
Areopag, in welchen nur die an Sittlichkeit und 
Tugend bewährtesten Männer aufgenommen wur¬ 
den. 2. Der Umgang sey frey, ungezwungen und 
natürlich. Hierauf antwortet unser Verl., dass ein 
solcher Umgang nicht mit der gerühmten Beschei¬ 
denheit übereinkomroe, weil er sehr leicht in Frech¬ 
heit und Licenz ausarte. 3. Die Censur der Bü¬ 
cher und Schauspiele ist schädlich. Der Verf. ant¬ 
wortet, dass schon die Griechen für die Censur- 
freyheit geschrieben, dass aber die verständigsten 
die üblen Folgen einer solchen Freyheit eingesehen, 
und verboten haben, etwas bekannt zu machen, 
ohne Erlaubnis des Magistrats. 4. Man kann Gott 
überall verehren. Diees haben, sagte der Vf., auch, 
die Griechen gewusst, und doch religiös den Got- 
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tesdienst auf Zeit und Ort eingeschränkt, und doch 
"Wachten sie darüber, dass keine neue Religion sich 
einschliche, und bestraften echarf alle, die diess 
wagten, und doch war die Entweihung der Tem¬ 
pel bey ihnen ein Verbrechen. 5. 2Die infamiren- 
den und Todesstrafen sind abznschaßen. Bey die¬ 
ser Behauptung weist der Verf. die neueren Philo¬ 
sophen zu liecht, weil sie mit Verbrechern mehr 
als sie sollten Mitleid haben, und die Strafe be¬ 
fehlende Obrigkeit angreifen, vielleicht um einmal 
selbst der Strafe zu entgehen. 6. Die Gefängnisse 
der Schuldigen sollen bequem seyn. Die Antwort 
des Vfs. ist wie bey der vorigen Nummer. 7. Die 
Verschwendung des Vermögens ist kein öffentliches 
Uebel. Der Vf. gibt die Behauptung zu in Rück¬ 
sicht der Verschwender, weil doch nur das Ver¬ 
mögen aus einer Hand in die andere übergebt, 
glaubt aber doch, dass es schädlich sey, wenn die 
Verschwender bis in den späten Morgen ruhig schla- 
len, und sorgenvoll die Gläubiger wachen lassen, 
und schändlich, wenn die Eltern ihren Kindern 
nichts als die traurige Erinnerung an sie zurücklas¬ 
sen. g. Mit welchem liecht einer über Millionen 
herrsche? Der Verf. ereifert sich bey dieser Frage 
mit Unrecht über die neuen Philosophen, als ob 
sie alle Monarchenfeinde und Freygeister wären. 
Er beruft sich auf das Zeugniss des Republikaners 
Isokrates über die Vortheile der monarchischen Re- 
gierungstorm, und aut die Aeusserung des jetzigen 
Dictators der Philosophen (Kant?), dass er lieber 
unter den Klauen eines Löwen, als den der tausend 
Ratten seiner Mitbürger ruhen möchte. 9. Alan 
muss der Jugend Zeit lassen, bis ihre Leidenschaft 
austobt. Ja, sagt der Verf., bald werden diese 
Leidenschatten so bey ihr einwurzeln, dass es un¬ 
möglich seyn wird, sie auszurotten. 

Rec. muss wieder gestehen, dass er mit der 
Auflösung dieser Einwürfe und Maximen nicht zu¬ 
frieden ist. Auch betreffen sie kaum den Gegen¬ 
stand der Erziehung und der Disciplin. Da der 
Veit, zur Strenge in der Erziehung so sehr geneigt 
ist, so geben wir ihm zu bedenken, dass zwar 
durch kirchlichen Zwang und körperliche Strafen 
Legalität erzwungen werden kann, aber nicht das 
Heilige in dem Menschen, das nach dem anerkann¬ 
ten Sittengesetz in unserer Brust von freyen Stücken 
das Böse meidet, das Gute verrichtet; dass die in 
jedem Augenblick drohende Zuchtruthe nur Sklaven 
bilden kann, aber der freye Mensch auf edlere 
zwanglosere Art erzogen werden muss. 

Rcc. glaubt, mit diesem Urtheil dem Verf. Ge¬ 
nüge geleistet zu haben. Er bemerkt, dass der 
Vei f. mit seiner unglücklichen Verbesserung des 
kakos ignavus, wofür er improbus haben will, S. 23 
zu Hause hätte oleiben können, indem bekanntlich 
Feigheit unter den alten Griechen für äusserst 
scnimpfuch und entehrend gehalten wurde. Er 
beklagt sich nur noch über die hie und da falsche 

Interpunetion, die häufig in dem kleinen Werk 
vorkommt, und über die vielen Druckfehler, die 
der Verf. wohl hätte vermeiden können, da er in 
dem Druckorte Pressbmg wohnt, von welchen 
Rec. nur einige, so wie sie eben ihm in die Au¬ 
gen fallen, zum Schluss dieser Anzeige anführt. 
S. 3 excaedit statt excedit. Daselbst sacramento 
st. sacramentorum, S. 4 susoaeptae st. suscepfae, S. 7 
segvegem st. segregare , S. 3 socy st. socii; ecaeni- 
cörum st. scenicorum, S. 9 audit st. audiat, S. 15 
adici st. adjici, S. 13 dominos st. domini, S. 24 
imortales et. immortales, S. 25 accaeptum st. acce- 
ptum, S. 27 invalessceret st. invalesceret, S, 23 si- 
nem st. finera, S. 30 civitate st. civifates; dissidunt 
6t. diffidunt, S. 48 comunes st. coramunes, S. 54 
centenaniis st. centenariis, S. 55 vivete st. vivere, 
S. 59 recaepennt st. receperint, S. 60 glyrium et. 
glirium u. s. w. 

C HE 31 I E, 

Faul Jiitaibels, der Arzney (Arzneykmide) Doctor» 

und arjungirten Lehrers der Chemie und Botanik an 

der Fester Uaiversität, vorläufige Nachricht über 

das Bartfelder Alineralwaster. Mit Bewilligung 

des Verfassers in Druck gegeben von Daniel 

Beier, Handelsmann in Bartfeld. Mit einer I'vupfer- 

tatel. Kaschau, gedruckt bey Franz Länderer, 

Edlen von Füskut. 20. S. 3. 

Das an so vielen Naturprodukten gesegnete Un¬ 
garn bietet seinen Bewohnern auch eine Menge heil¬ 
samer Quellen und mineralischer Wasser dar. Ei¬ 
nige derselben können sogar mit berühmten auslän¬ 
dischen Gesundbrunnen, z. B. dem Spaaer Wasser, 
wetteifern. Man findet sie in mehreren Gespann- 
schaften Ungarns, und das Barifelder Mineralwas¬ 
ser hat in den neuern Zeiten an Celebrität und 
häufigem Besuch von Einheimischen und Fremden 
vor allen den Vorzug erhalten. Aber auch ausser 
diesem besitzt Ungarn sehr heilsame Quellen zu 
Neulublau, Rauschenbach und Gross - Schlagendorf 
in der Zipser, zu Rank, unweit Kaschau, in der 
Abaujvarer Gespannschaft, zu Szalatna in der Gross- 
honter, zu Langenau, unweit Bartfeld, in der 
Scharoscher Gespannschaft, zu Tatzmannsdorf, Fii- 
red u. s. w. W ie viele mögen bis jetzt dem for¬ 
schenden Blick der Naturkenncr entgangen seyn? 
W ie wenige haben eine befriedigende Beschreibung 
bisher erhalten ? Die altern Beschreibungen von 
Brückmann und Cranz sind den neuen Fortschrit¬ 
ten der Physik und der Chemie nicht angemessen. 
Mehr Belehrung erwarten wir von dem verdienst¬ 
vollen Herrn Professor Kitaibel, und die vor uns 
liegende vorläufige Nachricht berechtiget uns zu 
grossen Hoffnungen von tkm grossem Werk eines 
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auch schon durch andere Schriften, und nament¬ 
lich durch seine in Verbindung mit dem Herrn 
Grafen Franz von Waldheim herausgegebenen De- 
acriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae 

berühmten Verfassers. 

Nach einer kurzen Einleitung beschreibt der 
Vert. S. 4 die Lago und andere Ortsumstände der 
Bartfelder in einem reizenden, kaum eine halbe 
Stunde von der Stadt entfernten Thal liegenden 
sechs Quellen , worunter der sogenannte Trink- 
bmnneii, aus welchem fast allein getrunken wird, 
die vorzüglichste ist. Die nahe gelegene Stadt und 
das kaum eben so weit entfernte Dorf Langenau 
trugen zur leichten Herbeyschaffung der Bedürfnisse 
und zur Abwechselung der Unterhaltungen sehr 
viel bey, und die Kunst hat den Brunnengästen 
durch Aufführung zweckmässiger Gebäude alle er¬ 
forderliche Bequemlichkeit verschafft. Kein Wun¬ 
der, dass mit jedem Jahre ausser den Einheimischen 
mehrere Standespersonen dem ungarischen Tempe 
Zuströmen, dass die Frequenz der Badegäste mit 
jedem Jahre zunimmt, und die zum Aufenthalt 
derselben bestimmten Gebäude mit jedem Jahre er¬ 

weitert werden. 

Die physischen Eigenschaften des Wassers be¬ 
rührt der Verf. S. 5. Aus der kleinen Quelle und 
dem Trinkbrunnen ist es vollkommen klar und far¬ 
benlos. In allen Quellen bricht es mit Luftblasen 
hervor, vorzüglich in dem von der aufwallenden 
JJewegung des Wassers sogenannten Sprudelbrun¬ 
nen. Mit einem Glas geschöpft, noch mehr ge¬ 
schüttelt oder mittelst einer Sprütze in Bewegung 
gesetzt, am meisten mit einem säuerlichen Wein 
oder mit Cilronensaft gemischt, brausst es stark 
auf. Es setzt in allen Quellen einen röthlichbrau- 
uen Satz ab, der sich in jeder Probe als Kohlen¬ 
stoff' oder luftsaures Eisen verhält. Es hat ausser 
dem Duft, welchen starke Säuerlinge zu äussern 
pflegen, keinen Geruch. Sein Geschmack ist ange¬ 
nehm säuerlich. Auf den säuerlichen Geschmack 
folgt ein deutlicher Nachgeschmack einer sehr ver¬ 
dünnten Eisen auflös Lt hg. Die Temperatur ist in 
dem Brunnen jene der kalten Bergquellennämlich 
der zehnte Grad über den Gefrierpunct in Ileau- 

mur’s Thermometer. 

Die Bestandteile des Wassers gibt der Verf. 
S. 7 an. Sie sind: 1. fixe Luft in grosser Menge, 
daher auch zum Versenden desselben sehr starke 
Gefässe nöthig sind. 2. Kohlenstoffsaures Eisenoxyd, 
bevnahe in eben so grosser Menge als in den stärk¬ 
sten Stahlwassern Europa’* zu Pyrmont und Spaa, 
von welchem der dintenhafte Nachgeschmack, der 
braune Satz in den Quellen und Gelassen und das 
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Braunfärben der Wäsche in dem Bade herrührt. 
3. Luitsaures Natron, von welchem der Jaugenhaft« 
Geschmack nach dem Kochen des Wassers, das 
heftige Brausen mit Säuren und zum Theil sein? 
Haltbarkeit abhängt. 4* Kochsalz in geringerer 
Menge. 5. Luftsaure Kalkerde, so wie sie in den 
meisten Säuerlingen anzutreffen ist. In sehr gerin¬ 
ger Menge finden sich dahey Extractivslöft, Glau¬ 
bersalz, Magnesie, Kiesel- und Alaunerde, 

S. 8 wird Hrn. Haquet’s (Reisen durch die 
dacischen und sarmatischen Karpaten) Hypothese 
widerlegt, nach welcher 10 Pfund dieses Wasser* 
nebst 41 Gran Soda und den übrigen angeführten 
BestandLheilcn noch 34 Gran Selenit, <23 Gran Bit¬ 
tersalz und 16 Cubikzolle hepatischer Luft enthal¬ 
ten. Von vielen Kenntnissen zeigt die hierauf fol¬ 
gende Vergleichung der Bartfelder mineralischen 
Wässer unter sich und mit andern, so wie der fol¬ 
gende Abschnitt : Wirksamkeit des Wassers und 
Voreichtsregeln beym Gebrauch desselben. Mit 
Recht behält der Verfasser die Bestimmung der 
Fälle, in welchen es anwendbar sey, den Aerzten 
vor. Er warnt mit Recht gegen die häufigen diä¬ 
tetischen Fehler, die von den Badegästen begangen 
werden, das Sitzen beym Kartenspiele, das unmäa- 
sige Tanzen bis in die späte Nacht, das Schwel¬ 
gen aller Art, das zu häufige unvorsichtige Trin¬ 
ken des Wassers, ohne auf die Temperatur der 
Atmosphäre oder auf die Thätigkeit des Magens zu 
achten. Er lobt S. 11 die Wirksamkeit des Was¬ 
sers, welches in gut verstopften gläsernen Flaschen 
weder an seinen physischen Eigenschaften noch an 
seinen Bestandteilen einen beträchtlichen Verlust 
leidet, und in entlegenen Gegenden beynahe mit 
eben so gutem Erfolg, als an der Quelle eeibst ge¬ 
trunken werden kann. Er empfiehlt die Flasche, 
bevor sie geöffnet wird , bis zum zehnten Grad 
Reaumur abzukühlen, mul während dem Trinken 
eben so kühl zu erhalten, auch die Flasche jeder¬ 
zeit so fest als möglich zu verstopfen, weil sonst 
das Wasser zu viel Luitsäure verliert und trübe 
wird. Zwar macht die grosse Menge Luft, welche 
dieses Wasser enthält, das Versenden derselben sehr 
misslich, aber starke Flaschen, dicke Korkstöpsel, 
und grosse Genauigkeit im Füllen, Verstopfen und 
Verpichen führen dennoch sum Ziel. 

Wir haben nicht Ursache, bey dem Zusatz dea 
Herausgebers uns länger aufzuhahen. Das Urtheii 
über die Krankheiten, gegen welche das Wasser 
heilsam ist, muss dem Arzt allein zukommen. 

Die von dem Hrn. Karl von Keler, evangeli¬ 
scher Prediger zu Bartfeld gezeichnete IiupfeitafeJ 
ist recht artig und deutlich. 
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AKADEMISCHE U. .4KBEJIE KLEINE ScHEIFTEN. 

Universitätseinrichtungen. 

Zur Feyer des Geburtsfestes des Königs von Dännemark 

am 2g. Jan. d. J. bat Hr. Prof. Carl Friedr. Hein- 

- rieh im Namen der Universität zuKiel die Einladungs- 

' schrift geschrieben, die einen wichtigen Gegenstand 

des deutschen Universitätswesens angeht: Praemonita 

nonnulla de instituto scriptionis puhlicae in Academiis vel 

tuendovel revocando. Kiliae e typogr. acad. xg S. in Fol. 

In dem Eingänge erinnert der Hr. Verf. sehr wahr, dass 

in dem zu Umänderungen bisher bestandener Verfassungen 

so geneigten Zeitalter es nicht zu verwundern sey, wenn 

auch auf Akademieen die Verachtung und Verwerfung al¬ 

ler frühem Einrichtungen empfohlen werde und überhand 

nehme. Nun sey zwar nicht zu leugnen, dass die Wis¬ 

senschaften und ihre Studien grosse Fortschritte gemacht 

haben, ihre Behandlung»- und Vortragsweise merklich 

verbessert sey, aber deswegen könne man nicht behaup¬ 

ten, dass von jenen neuen literaiischen Schätzen übcuall 

der richtigste und zweckmässigste Gebrauch gemacht und 

die Würde den Wissenschaften selbst wieder hergestellt 

werde. Hierin werden wir von. den Vorfahren übertiof¬ 

fen. „Uli etenim", sagt der Hr. Verf., licet nobis multo 

parcius instrncti a doctrinae copiis et scientiae, inque 

explicandis eis quas possidebant, ut adhuc ta>daii incedebant 

ab impedimentis suis et necessaiiis minus facile, expediteque 

provecti, attamen, quidquid suppeditabat, quantulum id cun- 

que iuterdum fuerit, eo religiöse ac uiligenter entes, ta- 

lcm deniqite opera sua et iudustria acadc-roiarum statum 

effccerunt, ut, si quae in eis deinde postera mutarit actas 

haec quidem sive ad honorem sive ad comnmnem utilita- 

tem non adiiciens mnlta, seü utrobique paulatim nutlra 

demiuuens, minime iaetiorem potuevit forrunam affene. 

Tarn multa eorum, quae maioi es aliqüando opiime instituerant, 

hodie neglecta iacent et fastidio sunt, quaeque exernpia illi 

honestissime praciverant, per desidiam (si dicere las est) 

fero cuncta obsoleverunt.“ Hr. H. wendet auf die Uni- 

Zweyter Baud. 

versitäten die Worte des würdigen Präsidenten der kön. 

baier. Akademie der Wissenschaften an: „Bemittelt sind 

wir, wie es kein Geschlecht vor uns gewesen ist; aber 

mit diesem Reichthum von Mitteln, welche Zivecke er¬ 

reichen wir, welche setzen wir uns vor? Wir sind voll 

Wissenschaft und erfinden täglich neue Künste : aber Män¬ 

ner, wie die alte und die mittlere Zeit, wie das fünf¬ 

zehnte und sechszehnte Jahrhundert sie hervoibrachte, ent¬ 

stehen verhältnissmässig niciit bey uns.“ 

Der Geschichte unserer akademischen Einrichtungen 

völlig gemäss wiid behauptet, dass ihre Urheber ihre 

guten Ursachen hatten, warum, sie wollten, dass die aka¬ 

demischen Lehrer auch durch Schriften und öffentliche 

Handlungen für den Ruhm der Universitären, wie für 

den Nutzen der Wissenschaften sorgen sollten. Daher die 

vielen öffentlichen akademischen Feyerliclikt'iten, Disputa¬ 

tionen, Fieden, Programmen, durch welche die Verfasser 

nicht etwa bloss für ihren Ruhm und Vortheil, sondern 

auch zum Besten der Universitäten arbeiteten, worauf oh¬ 

nehin alle Bemühungen gehen müssen. „Sic demum erit 

vera, suoque dignissima nomine universitas, quae non 

modo artium, quarum ipsartim studia iam diu distraxit an 

separavit socordia , verum etiam mutuis animorum studiis 

et votoium rationumque coniunctione, ut vinculo, com- 

prehendatur et consrringatur.“ Was auch früher von an¬ 

dern erinnert worden ist, über akademische Feyerlichkei- 

ten und Gelcgenheitsschriften, wird vom Hin. Verf. wie¬ 

derholt, „talem omnino iudicari debere rem literaiiam 

et acadexnicam praecipue, quae solemnibus publicis ri- 

tuumque et ceremornariun celebratione, tanquam insignibus 

auctoritatis suae ac diguitati» , haud sine damno, nequa 

impune, et ne honeste quidem, possit carere: ut adeo 

requiri cura et prospicientia videatur, ne illa, aiioqui ma- 

lis infestata tat mwhis, etiam plus sibi ipsa auferat culpa 

sua ac propi ia negligentia. Nani quae extrinseeus veni« 

untmala, ea facile dies qui attulit, sanat: quae vero in¬ 

tus atque ipsis in visceribu» nascuntur — quis nesciat 

reliqua ?“ Die Pflicht auf Universitäten im Namen der¬ 

selben öffentlich zu schreiben ist insbesondere der Natur 

derselben und den Studien selbst höchst angemessen. 

Wenn schon für niedeie Schulen es vortheilhaft ist, dass 

Lehrer die erbniteneVeranlassuug benutzen, die jugendl. Gtinü- 

ther auch durch zweckmässige Schriften auzufmuntern und 
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ihren eignen guten Tt-uf zu behaupten, wie viel mehr muss 

diess bey hohen Schalen der Fall seyn , die durchaus 

nicht im Dunkeln bleiben dürfen, wenn sie ihre V\ iirde 

erhalten wollen. Der Nutzen der akademischen Schrif¬ 

ten und Programmen, den der Hr. Verf. mit eben so tie¬ 

fer Einsicht als achter Beredsamkeit dai stellt, ist sehr 

mannichfaltig. Duich eine zweckmässige Einrichtung die¬ 

ser Gewohnheit öffentlicher akademischer Schlitten könnte 

für die Universitäten das gewonnen werden, was für ein 

Eigenthum der Akademien und gelehrten Gesellschaften 

gehalten wird, und mit der Pflicht die V\ issenschaften 

Torzntragen und zu lehren die sehr nahe verwandte Pflicht 

die Wissenschaften zu erweitern und zu befördern ver¬ 

bunden werden. ,,Jam diu, setzt der Hr» Veif, hinzu, 

scribendi officium more praesciipto, denique ipsa hone- 

state statutum est; modo susceptum libenter, communi- 

calum cum pluribus, certo ordine distributum, statis tern- 

poribus adstrictufti ,* Studio, opera, labore usurpatum, de¬ 

nique faventibus et benignis iudiciis exhilajatum , aliquan- 

to plus exerceatur, colatur, foveatur. Quumque praeterea 

in promtu sit, subinde crescentes studiorum fructus per- 

petuis actis et monumentis celebrare: ecce Academiam m- 

stara emergentem in academia!“ Doch selbst die gegen¬ 

wärtige Einrichtung der akademischen Schriften ist auf 

verschiedene Weise nützlich, und wenn sie hier und da 

wenige Früchte bringt, und eben deswegen verachtet 

wird, so ist das mehr den Fehlern der Verfasser von 

Programmen u. s. f* als der Sache selbst beyzumessen. 

Die akademischen Schriften können dazu benutzt werden, 

tlieils eine Wissenschaft und ihre Behandlung sowohl zu 

verbessern als zu erweitern, tlieils ihre Ausbreitung und 

Anwendung zu befördern; sie können vorzüglich zu einem 

liberalem Gange der wissenschaftlichen Cultur und Be¬ 

schäftigung aufmuntern und beytragen; sie erhalten aie 

Geschicklichkeit gut lateinisch zu schreiben, über deren 

Nothwendigkeit der Hr. Verf. sich hier nicht ausführlich 

verbreiten konnte; mit Verweisung auf Grenzers und Wolfs 

darüber neuerlich vorgetragene Bemerkungen erinnert er 

nur, dass sie mit den Hurnanioren deren Werth mau 

ziemlich allgemein zugesteht, und mit gründlicher Gelehr¬ 

samkeit überhaupt in der engsten Verbindung stehe. „Ni- 

mirum, sagt er, tandem intelligi debet, hanc (latine scri¬ 

bendi) artem esse non scholasficum exercitium, et artem 

quidem, quae nec perfecta esse possit sine ingenio, ne- 

que omnino sit aliquid nisi cum maturitate iudicii, cum 

magna quadam animadvertendi ac discernendi subtihtate, 

denique cum infinita scientia sermonis coniuncta niaxime. 

— Quodsi haec ars et exercitatio Latine sciibendi suum 

honorem existimationemque retinebit, aut etiam, si forte 

perditum recuperabit: quum ars esse sine cognitione non 

queat; illaque vel sua sponte afferat cognitionis necessita- 

tem adipiscendae, profecto hoc nullum efficacius potest 

paratum esse studiorum languescentium remedium atque 

ipsaium firmamentum litterarum.“ Gern zeichneten wir 

. noch mehrere Stellen, und auch gelegentlich eingestreuete 

Bemerkungen, mit den kräftigen Worten des Vis. aus, 

der auch die schickliche Gelegenheit zu kleinen Spracli- 

bemerkungen nicht unbenutzt lässt (wie S. 10 über den 

barbarischen Ausdruck Academia 8. Societas scientiaium, 

über die lateinischen Endungen ausländischer Namen—), 

wenn die Grenzen dieser Blätter' es verstatteten und wir 

nicht hoffen düiften, dass diese ganze Schrift recht viele 

und aufmerksame Leser finden werde, 

Naturphilosophie. Ueher das Universum als Fortsetzung 

des Sinnensystems. Ein pytliagoräisches Fiagment von 

Oken. Jena in den Ostei ferien ib°8* Jona bey 

Friedrich Jrominann. 46 S. 4» 

Mit hoher Begeisterung und regem Schwünge der 

Phantasie entwickelt der scltaifsinnige Verf. die Idee: dass 

das Univeisum nichts anders sey als eine Foitsetzung des 

Sinnensystems des Menschen, nach seinen schon aus an¬ 

deren Schiiften bekannten Ansichten der Natur, in der 

Manier und Sprache der Naturphilosophien nach der Schel- 

lingischen Schule, ans welcher seit der Zeit, da Schel- 

lings Entwurf einer Naturphilosophie erschienen ist, 

zahlreiche berufene und unberufene Jüncer hei voi gegangen 

sind; von denen viele beyr d>-m zum Bearbeiten hingega- 

benen Mateiial stehen geblieben sind und nur mit andern 

Worten das schon Bekannte wied r gegeben haben , viele, 

denen der wahre G'ist gänzlich mangelte, die ursprüngli¬ 

chen Ideen verunstalteten und ganz unnütze Spreu, statt 

geniessbarer Früchte lieferten und wenige nur mit eige¬ 

nen Mitteln und mit Eifer die Wissenschaften weiter zu 

bringen strebten. Sollte auch schon längst die Periode 

vorüber seyn, in welcher man duich hoch klingende, aber 

nichtssagende, Gleichungen das Heiligste eigründet zu ha¬ 

ben glaubt, so wiid doch Manches aas den Schiiften der 

besseren Köpfe dieser Periode von den leeren Phrasen be- 

treyet in den Annalen echter Naturforschung aufbewahret 

werden. Dieses gilt nach unserer Meinung auch von 

mehreren der Okenschen Schiiften. Da Oken mit Ge¬ 

nialität die Natur beobachtet, und manche wählhaft wich¬ 

tige Beobachtungen in seine idealistische Vorstellung ver¬ 

webet, so vergisst der nur Wahl heit suchende Naturfor¬ 

scher die Verzierungen einer wuchernden Phantasie indem 

er sich des besseren Fundes freuet. Zu diesen besseren 

Arbeiten gehöret aber nach des Rec. individueller Ansicht 

diese Schrift ihrer Tendenz nach sowohl, als in Hinsicht 

des Meisten was man in derselben findet, nicht. Es erschei¬ 

net ihm das Ganze nur als ein Wei k der durch den kräftigen 

Willen der Dinge Innerstes zu durchdringen hochgestei¬ 

gerten Phantasie, als ein Versuch eines genialischen Kopfes von 

dem höchsten Idealismus herab, aus einem Punkte der für 

immer unbegreiflich bleiben wird das ganze Universum zu 

constiuiren nur aus den in den Menschen offenbar wer¬ 

dender Funken der Gottheit Alles was da ist, und er¬ 

scheint zu entwickeln ; als eine Uebung menschlicher 

Kräfte, die aber indem sie die gesteckten Grenzen zu über¬ 

schreiten wagen, lichtvoll scheinende Träume für Wahr¬ 

heit produciren, welche bey nüchterner Forschung eine 

Leerheit zurücklassen, die der beym Ei wachen nach dem 

schönsten Träumen gleicher. 

Bec. zweifelt nicht, dass Herr Oken den Unverstand 

desselben bemitleiden und dieses Unheil allein als Folge 

des Unveiroögers die in dieser Schrift enthaltenen erhabe¬ 

nen Ideen zu fassen, eihennen wiid. Immeihin mag er 



1029 LXV. Stiiclc. 
1030 

diese«, geht die Metamorphose der wissenschaftlichen Cul- 

tur mit ebt-n so laschen Schlitten wie in den letzten De- 

cennien fort, so erlebet •vielleicht Herr Oken und auch 

der Rec. ohne Zweitel die Periode, in welcher jener, 

wenn er nicht hinter der Fortschritten des Zeitalters Zu¬ 

rückbleiben will, mit diesem Urtheile ganz zufi ieden seyn 

wird. Damit die Leser nun selbst entscheiden können, 

in wie ferne das Uith il des Rec. gegründet ist, so will 

er versuchen, dio Ilauptideen des Verf. in der Kürze vor- 

zntragen. 

Der Consensus der einzelnen Theile des Organismus 

kann nicht erklärt werden aus der blossen Netvenverbin- 

dnng, denn wie Hesse sich daraus der Consensus zwi¬ 

schen den Hoden und den Speicheldrüsen, den Brüsten 

und dem Uteius, der Nase mit dem Zweigfelle erkläYen. 

Man kann in dieser Hinsicht gar nichts durch die Ner¬ 

ven Verbindung erklären. Es ist ein eiteles Gepränge, was 

man zur Schau bey dem Consensus aulstellt. Nur durch 

die Selbsterschsinung lässt sich der Consensus erklären. 

Nichts consensirt, was sich nicht selbst erscheinet. Die 

Nerven sind ireylich zum Consensus nothwendig, allein 

nicht um durch das Ausgehen aus einem Organe zu dem 

anderen den Consensus zu bewirken, sondern durch das 

Ausgehen aus ihm zu den sy mpathisirenden Organen. 

Alle Empfindung ist nur Action vom Hirne aus gegen 

die Peripherie gebend und nicht umgekehrt, ganz so wie 

man sich die Netveninfliienz bey den Bewegungen denkt. 

Jeder Reiz zieht den Nervenstrom herbey, und dieses 

Ausströmen aus dem Ilirne ist es allein, was es empfin¬ 

det. Wie die Empfindling durch das Hirn vermittelt ist, 

SO der Consensus der Oigane durch das Nervensystem. 

Der Conseus der Organe wird grösstentheils durch das 

Gangliensystem, oder das Knotenhirn bewiikt. Man kann 

die Sympathie des Knotenhirns einen bewusstlosen, die 

des Simenhitns aber einen bewussten Consensus nennen. 

Ist der bewusste Consensus nur ein Gegenüberstellen sei¬ 

ner selbst, so ist es auch nothwendig der bewusstlose. 

Alle Rumpleingeweide sind vom Knotenhirne nicht an- 

dets veischieden als die Peripherie vom Centrum, was 

keine Vetschiedenheit, sondern nur ein Gegenüberstellen 

seiner selbsr ist. Die Rum,foi^ane conse.tsiren daher, 

Will sie ein Centrum und w ii sie --ich wieder qualita¬ 

tiv gleich sind. Diesen C- nse. s<• S kann man das Bewüssi- 

eeyn d> $ Rumpfes nennen, wie dei Kopf durch das Be- 

wusstseyn mit allen Oiganen in Verbindung steht, so das 

K notenhirn durch den Consensus mit allen. Das Seibst- 

bewusstseyn ist nichts anderes als dieser Consensus auf die 

höchste Stufe getrieben. Ist das belbstbewusstseyn vom 

Consensus des Leibes nicht vei schieden , so ist auch das 

Simienbewusstseyn nichts anderes , als ein Consensus der 

Sinne mit der Welt. Selbstbewusstsein ist wenigstens 

die Identität des Hirns und der äusseren entfernteren 

Theile des Leibes; das Sinnenbewusstseyn muss demnach 

auch die Identität der Sinne mit der Welt seyn. Die 

Oigane der Welt müssen sich zu den Sinnen verhalten, 

wie die Penpherie zum Centium, wie die Haut zum 

H iin, oder wie das Sinnorgan zum Hirn; das Sinnorgan 

ist abpr nur das verlängerte, fortgesetzte Hirn, mithin 

ist das Weltorgan nur das fortgesetzte Sinnergan. ( Wir 

haben wohl nicht nöihig, unsere Leser darauf aufmerksam 

zu machen, dass mehrere Vordersätze noch zu beweisen 

seyn möchten, und dass in der Schlussfolge mancher 

Zwischensatz fehlt.) Sinn und Hirn sind Selbster- 

scheinung, eben so sind'Welt und Sinn Selbstorschei- 

nungen ; die Sinne sind deT Leib des Hirnes , die 

Welt ist der Leib der Sinne, dennoch beyde eins* wie 

Leib und Hirn. Sinn ist unmittelbarer Consensus des 

Nervensystems mit der Welt. Der Sinn und sein Object 

verhalten sich zu einander wie zwey consensiiende Or¬ 

gane oder Systeme im Leibe, da* Knotenhirn bildet mit 

den Leibesorganen einen Leib,-das Sinnenorgan aber mit 

seinem Objecte. Dieselbe Stelle, welche das Sinnorgan 

in dem Thierorganismus einnimmt, dieselbe muss da» 

Sinnobjoct im Weltorganismus , im grossen Thier ein- 

nehmen, kurz das Siunobject muss im Weltorganismus 

das nämliche Sinnorgan seyn, welches das leibliche Sinn¬ 

organ im Thierorganismus ist. 

So muss, um nur ein ßeyspiel zu nennen, das Licht 

für den Wehorganismus dasselbe seyn, was das Auge für 

das Thier ist. Das Auge ist das Licht der Thierwelt, 

das Licht ist das Auge der grossen Welt. (Hier möchte 

sich doch noch mancher Unterschied auffinden lassen aus¬ 

ser dem der Grösse, welchen der Verf erwähnt.) Das 

Sensiien ist demnach nichts anderes, als Ausströmen aus 

d^m Hnne durch das Sinnorgan und durch das ganze 

Universum an Einem Nervenfaden. — Wie das Wesen 

des Nervensystems in einer Selbsterscheinung besteht, so ist 

die Genesis der Welt nichts andere» als eine Seibster- 

echeinung Gottes, welche durch Forterscheinen in diesen 

zwey gegenüberstehenden Spiegeln die Endlosigkeit der 

Einzeln heit gebührt. Die erste Selbsterscheinung, ist Sanne 

und Planeten, Licht und Magnetismus, Centrum undPetiphe 

ne. Das Licht ist der Sonnenmaguetismns, d ;r Magnetismus 

ist das Planeten licht. Diese Urselbsterscheinung auf den 

Planeten selbst dargestellt ist Sehen und Hören. Sehen ist ein 

himmlischer Magnetismus, Hören ein planerisches Licht, 

Seien ist ein Hören der Welt, Hören ein Sehen der Pla¬ 

neten. Diese beyden Sinne sind die idealen - höchsten die 

einzigen Kunstsinne, weil sie das Ebenbild der ersten 

Erscheinung Gottes sind. — Die zte Selbsterscheinum- 

der Göttlichkeit ist Erde und Luft, wovon diese da» 

Iliin, jene die Haut. Cohäsion und Elektricismus, die 

Geister dieser Elemente sind es, welche zu Gefühl* und 

Geruch empoigehoben werden im Nervensystem der Pla¬ 

neten. — In der diitten Selbstei schein ung fallen gar die 

beyden Bilder matevialiter zusammen, der Elektricismus 

ist cohärent; die Luft ist erdig, die Cohäsion ist expansiv, 

die Eide ist luftig — zu Wasser gewoiden. Auch hier 

ist es der Mateiialität nicht vergönnt, Sinn zu weiden; 

der Geist des W asseis, der Chemismus verwandelt sich 

in Schmecksinn. Es giebt demnach nur 5 Grundarten der 

Existenz der ürschöpfung, weil über das Wasser, über 

die Begattung hinaus nichts Unbedeutendes mehr ist, son¬ 

dern alles, was,nach der Begattung folgt, nur als Kind¬ 

liches, als Secundanes, als Wiederholung, oder Wider¬ 

schein der Ehein sich anmclden kann , daher die 

Welt in eine eitet liehe, vorbildliche, und kindlich - 

gegenbildliche geschieden ist. Die elieiliche ist eine syn- 

thesiiende, ox\ genit ende , ünoi ganische , die kindliche i«t 

eine evolviiende, desoxygeniitnde, organische, jene die 
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Urwelt, diese die Nachwelt. Die Selbstencheinting des 

Alles, die Liebe des Bilde* und Gegenbildes ist Leben, in. 

der Urwelt unorganisches, in der Nachwelt organisches 

Leben. Es giebt fünf Sinne, entsprechend den Modi* 

existendi Dei, oder vielmehr seyende Blüthen dieser 

Modi, in denen die Natur sich selbst anschauet. Emo 

einzelne sich selbst anschauende Naturexistenz ist Sinn. 

1) Das Licht der Urwelt in die Nachwelt übeTgeliend, 

ist, wenn es in der Nachbildung die Stufe erreicht hat, 

auf der es im Vorbilde, in seiner Unreinheit steht, Seh¬ 

sinn, Auge. 2) Der Magnetismus der Urwelt auf der 

Stufe der Nachwelt, die der ersten der Urwelt gleich 

ist, ist Hörsinn, Ohr. 3) Der Elektricisiruis der Urwelt 

auf der obersten Stufe der Nachwelt ist Riechsinn , Nase. 

4) Dor Chemismus der Urwelt, so in die Nachwelt fort¬ 

geflossen, ist Schmecksinn, Zunge. 5) Die Cohäsion, 

oder die Materialität der Urwelt in die Nachwelt fortge¬ 

wachsen, ist Tastsinn, Hand — im Allgemeinsten aber 

Gefühlsinn. — Wie der Nerv auf den Muskel wirkt, 

so muss er auch auf jedes Sinnorgan wirken. Die Ner¬ 

ven wirken demnach auch in den Sinnesfunctionen oxy- 

gcnirend — das ■— Object, desoxygenirend — sich. —• 

Das Hirn verwandelt sich in Nerven, diese in Zunge, 

diese in Schleim, dieser in Speichel, und dieses chemi¬ 

sche Wasser hat in sieh aufgelöset das Salz, das Geschmacks¬ 

object ; dieses Salz aber bildet mit der ganzen Salzepoche 

der Erde ein Continuum. Dieser Evdtheil also ist der fort¬ 

gesetzte Schmecksinn. — Auf eine ähnliche Weise wird denn 

auch von andern Sinnesorganen aus, das Universum Theil- 

weis« construiret. Nur noch ein Beyrpiel wollen wir 

anführen : . das unorganische Leben der Luft offenbart 

»ich als Elektricisiruis, das organische derselben als Ge¬ 

ruch. Die Luft ist das Riechorgan des Urorganisnrus, 

dessen Geruchsempfindung die elektrische Spannung ist. 

Das Riechen des Thieres ist daher nur ein Forteltktrisiren 

der Erde von seiner physiologischen Peripherie zum Cen¬ 

trum. — Tasten, Schmecken, Riechen sind die Fort¬ 

setzung der drey Erdelemevite (Erde, Luft, Wasser). Die¬ 

se drey Sinne sind der Geist oder vielmehr die Seele der 

Elemente, da der Sinn in das Element wirkt, es belebt, 

wie das Hirn seine Organe. — Dar Verf. scliliesst seine 

Schrift mit folgenden Sätzen mit denen wir denn auch 

unsere Anzeige beendigen wollen: „Es giebt kein Ding 

an sich, kein Ich, noch viel weniger ein Nicht Ich. 

Es ist nicht zu begreifen, wie man nur so elend ersin¬ 

nen kann. Nur gänzliche Unkunde mit der Natur, gänz¬ 

liche Uubekanntschalt in der Mathematik, in der Physik, 

in der Botanik, Zoologie, vergleichenden Anatomie und 

Physiologie können solchen Gespensterglauben hervorbrin¬ 

gen, wie den derjenigen, die Gespenster aus jedem Busche 

anpriesen, in den am wenigsten von der Welt übergegan¬ 

gen ist. Es giebt nur ein Gespenst in der Welt —- es 

ist das Univeisum, welches sich immer selbst erscheint 

nur Ich heisst — aber um dieses zu sehen, muss man 

in der heiligen Nacht geboren seyn. “ 

Alle Geschichte. De morte Scipionis Jfricani minoris 

•nitque auctoribus. Dissertatio historico - eritic» «juarn 

ampliss. philos. Ord. auct. d. XXV. Maii rgop. (in 

acad. Viteberg.) defendet auctor Vitus Theoph. Scheu 

AA. M. Vitebergae ex off. Meinelia. 31 S. in 4- 

In einem aus den Büchern des Cicero de Fvepnbl. 

allein aufbehaltenen ansehnlichen Fragment (Somnittm 

Scip.) ist ausser mehreren philosophischen Lehrsätzen 

eine kurze Schilderung der Schicksale und Thaten des 

jungem Scipio enthalten. Sie scheint eine der angesehe¬ 

nen Gracchischen Familie nachtheilige Vermutliung zu be¬ 

gründen , die manche neuere Schriftsteller als ausgemach¬ 

te Thafsache erzählen: C, Gracchus und seine Mutter 

und Schwester hätten den Tod des Scipio durch Meuchel¬ 

mörder veranlasst, was mit den vortlieilhaften Zeugnis¬ 

sen des Sallustius und Plutarch vom Charakter der Grac- 

chen ganz streitet. Herr S., unser ehemaliger gelehrter 

Mitbürger, ist daher bemüht, diesen Verdacht sowohl zu 

entfernen als die schon ehemals zweifelhafte Frage über 

den Tod des Scipio aufs Reine zu bringen. Eine Schil¬ 

derung dor Lage R-oms in den letzten Zeiten der ^Republik 

ist vorausgeschickt. So glücklich Scipio in den auswär¬ 

tigen Kriegen gewesen war, so wenig gelang es ihm 

die innern Unruhen beyzulegen. Aller Augen waren auf 

ihn gerichtet; allen Partheyen schien er am geschickte¬ 

sten zu seyn die R.uhe herzustellen. Das Volk wollte 

ihn zum Consul machen; aber er erfüllte doch die Er¬ 

wartung des Volks nicht, zumal da er schon früher, noch 

bey seinem Aufenthalte in Spanien, durch die Optimaten 

scheint eingenommen gewesen zu seyn. Man glaubte, er 

sey der Ausführung des Ackergesetzes vornemlich entge¬ 

gen. Die bereits ernannten Triumviri agri dividendi 

scheinen den Hass gegen ihn genährt, und er selbst sich 

unvorsichtig geäussert zu haben , ein« Unvorsichtigkeit, 

die näck einer Bemerkung des Hrn. Etatsr. Hegewisch, 

in seinem Charakter lag. Einige solcher Aeusserungen, 

die jedoch nur auf der Anssage gewisser Schriftsteller be¬ 

ruhen und znra Theil zweifelhaft sind, werden angeführt. 

Man wagte endlich selbst AngrifFe auf ihn m Reden an 

das Volk. Daher beklagte er sich den Tag vor seinem 

Tode über den schlechten Dank, den er von übelgesinn¬ 

ten Bürgern erhalte, und über seine Lebensgefahr, und 

er wurde Abends von den Senatoren und andern Personen 

nach Hause begleitet. Am andern Morgen fand man ihn 

im Schlafgernach todt. Unter diesen Umständen musste 

sein Tod allerdings Verdacht erwecken. Hr, S. hört erst¬ 

lich die Zeugen von dem Tode des Scipio ab. Dann 

prüft er ihre Glaubwürdigkeit, Jene zerfallen in 2 Ctas- 

sen, a. die, welche einen gewaltsamen Tod des Scipio 

annehmen, b. die, welche ihn nicht ermordet werden lassen. 

Die erstesn sind wieder nicht unter sich einig. Nach 

Livius war seine Gaitin Sempronia in Verdacht, dass eie 

ihm habe Gilt beybringen lassen; nach andern haben un¬ 

bekannte Personen ihn strangnlirt; nach einer dritten An¬ 

gabe fand man an seinem Körper Spuren von Schlägen 

und Wunden; aber dieser Nachricht widerspricht dasaus, 

drückliche Zeugniss Appians, er sey ohne sichtba’e Wun¬ 

de gestorben. Von der 2ton Classe haben eiiugo be aup- 

tet, Scipio habe sich selbst entleibt, andeie, er sw .ues 

natürlichen Todes gestorben. Noch einige bestimmen 
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gar nichts über seine Todesart, sondern sagen im Allge¬ 

meinen, dass er aus dem Wege geräumt -worden sey, wie 

Cicero. Ans diesem Allen ergibt sich : was in den frü¬ 

hesten Zeiten von Scipio’s Tode gesagt wurde, beruhete 

auf Verrmnhnngen und Gerüchten, die noch dazu nicht 

übereinstimmend waren. Es wurde keine öffentliche Un¬ 

tersuchung über diesen Tod angestellt. Die Privatinqui¬ 

sition übet die Sklaven des Scipio konnte keinen sichern 

Beweis gewähren. Und so muss, so lange nur von äus- 

sern Gi linden die Rede ist, die Sache unentschieden bleiben. 

W as den Ciceio anlangt, so muss man sich an seine 

Hauptstelle in Lael. c. 4- §• 8- halten. Denn an andern 

Orten spricht er mehr als Redner von dieser Sache, nicht 

als Historiker, und seine bestimmte Aeusserung, dass er 

gewaltsam aus dem Wege geschafft worden sey, hat also 

eben deswegen kein Gewicht. Was den von einigen angenom¬ 

menen Selbstmord des Scipio anlangt, so gibt Appianus 

auch eine nicht unwahrscheinliche Ursache desselben an : 

Scipio habe gesehen , er könne nicht leisten, was er ver¬ 

sprochen habe, und deswegen lieber nicht mehr leben 

wollen. Es konnte dazu noch das Gefühl des Volkshas¬ 

ses gegen ihn, der Abnahme seiner Autorität, der Be¬ 

schimpfungen denen er ausgesetzt war, mitgewirkt haben, 

und Scipio war ein Freund des Stoikers, Panätius, die 

Stoiker billigten den Selbstmord unter gewissen Bedin¬ 

gungen. Doch ist Hr. S. geneigter, anzunehmen, dass 

Scipio eines natürlichen Todes gestorben sey: i. er war 

56 oder 54 Jahre alt, und hatte immer viele Strapazen 

anshalten müssen , die seine körperlichen Kräfte wohl frü¬ 

her erschöpft haben konnten ; beym Plutarch wird aus¬ 

drücklich gesagt, er sey von Natur kränklich gewesen; 

dazu kamen die vielen und drückenden Sorgen, Beküm¬ 

mernisse und Kränkungen in den letzten Tagen seines Le¬ 

bens, und die heftigen Geniiithsbewegungen; wenn in 

der epitome des Liv. gesagt wird, er sey den Abend vor 

seinem Tode gesund nach Hause gegangen, so kann diess 

ja doch nur von dem äussern Anschein verstanden wer¬ 

den. 2. Selbst wenn man die Erzählungen der Alten von 

seinem Tode genauer pvüft, entdeckt man genug Be¬ 

weise, dass Scipio nicht eines gewaltsamen oder hinterlistigen, 

sondern natürlichen Todes gestorben sey. Die Schmä¬ 

hungen des Fulvius hatten ihn so angegriffen, dass er 

die ganze Nacht nicht schlafen konnte , sondern auf eine 

*m folgenden Tage in der Volksversammlung zu halten¬ 

de Rede meditirte. Bey dieser Anstrengung konnte ihn 

ja wohl eiu Schlagfluss treffen. Dahin deutet der Hr. 

Verf. 'auch, was Aurelius Victor von der Gesichtsfarbe 

des Verstorbenen erwähnt , die aber freylich von An¬ 

dern auch (nach Plutarclis Zeugniss) auf Tod durch Er¬ 

stickung oder Gift gedeutet werde; und daraus erklärt der 

Hr. Verf. auch des Ammianus Marc. Vergleichung des Tods 

des Kaiser Jorians mit dem des Scipio. Eben aus jenen 

auf die Gesichtsfarbe gegründeten verschiedenen Urtheilen 

entsprangen die widrigen Veremuhurigen über seine Todes¬ 

art. Von S. 21 an verilieidigt Hr. S. die Familie der Grac- 

eben und zeigt , dass, wenn Scipio ja ermordet worden 

seyn sollte, die /Schuld oavon nicht sie trage. Einige 

haben den G. Carbi für den Urheber des Moides ansgegeben, 
0 O Cr 9 

dies» Vorgeben gründet sich aber nur auf ein paar Stellen 

des Cicero; nach siner Aeusserung Plutajchs haben Andere den 
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M. Fulvius für Anstifter der Ermordung gehalten; die 

meisten die Familie der Gracchen, und zwar entweder 

die Sempronia, Scipio’s Gemahlin, oder seine Schwieger¬ 

mutter, Cornelia, welche die. Tochter mit in ihre böge 

That verstrickt habe, oder den Gracchus, oder die sämmt- 

liclien Verwandten. Hr. S. begnügt sich nicht damit, 

überhaupt zu zeigen, dass diese Beschuldigungen auf 

blossen, nichtigen, Vermuthungen beruhen, sondern er 

beweiset auch von jedem einzelnen Angeschuldigten, dass 

die Beschuldigung ungegründet oder unwahrscheinlich 

sey. Caius Grakchus lebte gerade damals so cingezogen 

und still, dass man ihm es zum Vorwurf machte, er sey 

gegen die Ermordung seines Bruders zu gleichgültig; er 

war überhaupt solchen Gewaltstieichen abgeneigt. Die 

Angeschuldigten konnten auch keinen bedeutenden Vor¬ 

theil aus Scipio’s Ermordung ziehen, da sein Ein¬ 

fluss sehr geschwächt jund nicht eben zu fürchten war, 

dass er zum Dictator würde ernannt weiden. Der Ver¬ 

dacht gegen die Gracchische Familie scheint absichtlich 

erregt worden zu seyn, um sie verhasster zu machen. 

Hatte man ja doch des edel denkenden Tiberius Gr. Ab¬ 

sichten überall verdächtig zu machen gesucht. — Diess 

ganze Abhandlung ist ein Muster von umsichtsvoller und 

überlegter historischer Kritik, die von ihrem kenntniss- 

reichen und fleissigen Verfasser noch Vieles für die Aka¬ 

demie, der er sich zunächst gewidmet hat, und für Ge¬ 

schichte und Literatur hoffen lässt. Genauigkeit, Sorg¬ 

falt, Bescheidenheit, richtige Interpretation (z. B. einer 

misverstandenen Stelle des Plinius S. 23 f.), guter Styl, 

empfehlen sie. Vergleicht man die hier angestellte Unter¬ 

suchung mit der (nicht erwähnten) in Randiaelli Vita Sci- 

pionis Aemil. p. 6ß ff. der Kopenh. Ausgabe, so wird ihr 

Werth und ihre Wichtigkeit noch mehr dadurch ins 

Licht gesetzt. 

Schulschriften. lieber Schulfeyerlichkeiten. Veranlasst 

durch das Osterexamen unserer Holschule, zu welchem 

— — — — geziemend einladet J. H, Stubbe, R.ector 

in Husum. 1809. 

Ein treffliches beherzignngwertlies Wort über einen 

meistens gering geachteten Gsgenstand! Verdienen Schu¬ 

len vornemlich die Achtung des Publicums — und, dass 

sie dieselbe verdienen, möchte wohl kein Vernünftiger 

bezweifeln; dem Leichtsinnigen aber, der ihnen dieselbe 

nicht gewährt, möchte Piec. den trefflichen Excurs irn 

vorliegenden Programm in die Hand wünschen ; — so 

verdienen Schulfeyerlichkeiten, die bestimmt sind die or¬ 

ganische Einheit der in mehrere Classen getheilten Lehr¬ 

anstalt und zwar in ihrem engen Verbände mit dem Ge¬ 

meinwesen darzulegen, dieselbe vornemlich, sowohl zur\ 

Aufmunterung der Lehrenden als Lernenden als auch zur 

Berichtigung der Ansicht des Publicums vom Geiste der 

Anstalt überhaupt und von dem Thun und Treiben in 

derselben nach jenem Geiste in einem gewissen Zeitraum 

insbesondere. Allerdings müssen dann jene Schulfeyer¬ 

lichkeiten, wie der Verf. euch bemerkt, so eingerichtet 
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sey'n, cuss sie wirklich jenen Geist und Fortschritt der 

Schule auf die angegebene Weise, und zwar dein sich 

da iir iirteressirenden Publico, dai legen; und leider muss 

Rcc. hinzu e /.en, hi lei versäumen viele, sehr viele Schul¬ 

lehrer bey den noch bestellenden Scbulfeyerlichkeiten, die 

sie, wie billig, diiisiren, diesen Gesichtspunct gänzlich, 

und scheuchen sowohl durch ihr Herum drehen m dem 

bloss ihnen Interessanten, als dem Publico sehr Langweili¬ 

gen, als durch ihr kaltes und selbst oft inhumanes Auf¬ 

nahmen der Zuhörer, die nicht ihre Vorgesetzten und Gön¬ 

ner sind, gerade die von ihren Schulfeyerlichkeiten hin¬ 

weg, die sich für diese Sache intei essiren, ohne eben 

von Amtswegen dabey seyn zu müssen. — Was wiiide 

der warme Veif. sagen, wenn er hier und da zunächst 

nicht durch Schuld des lauen Zeitgeistes im Publico, son¬ 

dern durch Schuld der Lehrer selbst die Schulfeyerlichkei¬ 

ten verlassen fände, so wie Recens.ntä diess fand! — 

Auf den Wunsch nach andern Schulfeyerlichkeiten , als 

Selnilpriifungen und R.edeübungen (die zu dem eben an¬ 

gegebenen Zweck sich allerdings vornemlich qnalificiren), 

die er aber nur in seinem Vaterlande, nur in Tonningen 

gefunden zu haben behauptet , kommt der Verfasser 

erst am Schlüsse des Ptogramros, und gibt uns die 

Hoffnung, in seinem nächsten Programm mehr da über 

zu finden. — Auch diesen eben so genialisch als die 

übrigen kleinen Schalschi lften des Verf. geschriebenen 

Bogen sähe Recensent gerne mit diesen duich den Buch¬ 

handel ins grössere Publicum gebracht. Sollte nicht ein 

Buchhändler in der Nachbarschaft des Verf. den Debit 

der noch übrigen Exemplare dieser Schulschriften zu über¬ 

nehmen , geneigt seyn? — 

Nomina Juvenum in Caesareo Piegio Gymnasio Tescliinii liu- 

manioribus litteris studentium ordine classium (,) in quas 

secundo semestri anni liuius scholastici referri merue- 

runt. Publice proposita ad diem li. Septembr. i8°7- 

Tescliinii, typis Thomae Prochaska, privil. Typograplii. 

8 S. in 4- 

Der Verfasser dieser kleinen Schrift ist der würdige 

Studienpiäfect zu Teschen im österreichischen Schlesien, 

Hr. Consistorialr. Leopold Schersclinik. Pvec. theilt daraus 

folgende Notizen über da» katholische Gymnasium zu Te- 

schep, das vor dem protestantischen daselbst unstreitig 

Vorzüge hat und sich auch einer grossem Frequenz er¬ 

freut, mit. Dieses Gymnasium hat zwey Humanitäis- 

classen, die Classen der Rhetorik und Poetik, und drey 

Gvammaticalclassen. In den beyden Humanitätsdassen 

wird auch die griechische Sprache docirt. Die Schüler 

weiden classificirt nach ihrem Fleiss, nach ihren Fort¬ 

schritten in den Wissenschaften und in der Religion, 

und nach ihren Sitten, als Eminenten und als zur eisten 

oder zweyten Classen Gehölige. Diejenigen, die sich am 

besten auszeichneten, erhalten bey Gelegenheit des Exa¬ 

mens ein Prämium, das in einem schön eingebundenen 

Buche besteht. In Ansehung der Sitten fand Rec. keinen 

zur zweyten Classe gerechneten Schiilei , was für ein 

stark besuchtes Gymnasium sehr rühmlich ^ ist. In der 
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Classe der Poetik waren im Jahre igo7 10 Schillerin 

der Classe der Rhetorik 17 Schüler, in der obern Gram* 

maticalclasse 9 Schüler, in der miltlern Gi ammaticalclasse 

27 in der unteisten Gran maticalclasse 57. Die grie¬ 

chische Sprache, welche nicht alle Schüler zu ler¬ 

nen verpflichtet sind, studirten in der Classe der 

Poetik 7, in der Classe der Rhetorik gleichfalls 7 Schüler, 

Die meisten Schüler genossen Stipendien , oder waren we¬ 
nigstens von der Zahlung des Schulgeldes befreyt. 

Einladung zur öffentlichen Prüfung der Schüler in der 

kaiserl. königl. Teschner Hauptschule nach geendigtem 

ersten Schulkurse den 16. und 17. April 1807. Te- 

schen g druckt boy Thomas" Prochaska, Buchdrucker- 

4 S. in Fi lio. 

Aus dieser kleinen Schrift theilt Rec. folgende No¬ 

tizen 1» bei die wohleiugei ichtete katholische deutsche 

Hauptschule zu Teschen mit. Oberautsehei dieser Schule 

ist llr. Leopold Schersclinik, bischöflicher ConsUorialiath 

und Refeient in Schulsachen, Oberiuspector des deutschen 

Schulwesens im Tes hner Bezirke des Heizogthums Schle¬ 

sien, Piäiect des k. k. Gymnasiums zu Tischen. Er vi- 

siti t die Hauptschule, wohnt den öffentlichen Prüfungen 

in der Schule, wie auch oen Prüfungen der Candidaten 

zu J ehiamltm und den monatlichen Schulberathschlagun- 

gen dir Lehrer bey , besorgt die weitere Einrichtung und 

Befolgung des leiun Schulp aus im T> schlier Kreise, und 

erstattet ■ n sänimtliclun Schulen den Belicht an die hohe 

Landessteiie. Dii ectionsvej wessr ist H». Jakob Puul. Die¬ 

ser führt die Dirtctionsgeschäfre der Haiiptscbule, piüft 

mit dem Oberanfseher die Candidaten zu Schulämtern und 

unterrichtet a. die Präparanden 1. in der l ehrait über¬ 

haupt und den Schulamtspflichten; 2. in den für dieLand- 

lehi er nötlngen schi iftliehen A ifsätzen und in dem Ver¬ 

fahren fceym Gntei mlite im Rechnen. b. Die Schüler 

in den Classen: 1. in der hohem Rechenkunst. 2. in 

der iVless - und Bewegungskunst. 3. in der deutschen 

Spiachlejire. Er doiirr wöchentlich 16 Stunden. Der 

Katechet Hr. Damasus Fischer lehrt: 1. Die Religionslelire. 

2. Das Evangelium. 3. Die Erklärung der Epi*t< ln und 

anderer Tlieile der Bibel. 4. Die Katechetik dei Präparan- 

deu , wöchentlich 22 Stunden. Der erste Lehrer Herr 

Martin Winkler lehrt wöchentlich 18 Stunden: 1. Das 

Schönsclneiben. 2. Das Reeht- und Dictando- Schreiben 

deutscher u id lateinischer Sätze. 5. Das Rechnen. 4, 

Die Antangsgründe der deutschen Sprachlehre. 5. er übt 

im richtigen Lesen des Deutschen und Lateinischen, 6. 

er beieiot vor zur Religionslehie. 7* er übt die Piäparan- 

den im Schön- und Dictando-Schreiben. Die Stelle des 

zweiten Lehiers ist vacant. Anstatt seiner suppliit a. Hr. 

Winkler wöchentlich 7 Stunden: 1. die Gebungen im 

richtigen Lesen. 2. die Anleitung zum Recht- und Di» 

ctando - Schreiben. 3- hie deutsche Sprachlehre. 4. die 

Ei dbeschi eibung, b. Hr. Joseph lieischl suppliit wöchent¬ 

lich 6 Stunuen den Unterricht im Zeichnen. Der dritte 

I. eilt er Hr, Joseph lieischl lehrt: 1, das Lesen. 2. das 

Schönschreiben. 3, das Rechnen. 4» er ubt in scliiiitli- 
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licken Aufsätzen. 5. er bereitet vor zur Religionslehre. 

6. er unterrichtet che Piäparauden in den Eiementargegen- 

ständeti, wöchentlich 13 Stunden. Der Adjunct Hr. Franz 

JLajtgtr lehrt wöchentlich 1 5 Stunden: 1. das Buchstaben- 

Lennen, Buchstab'iren und Lesen. 2. das Auswendigbuch- 

stabiicu. 3. den Anfang im Schreiben. 4- das Kopfrech¬ 

nen und Rechnen nut Ziffern. 5* die Voibtreitung zur 

Religionslchre. Diese Hauptschule hat 4 Classen. Im J. 

i8°7 waten in der ersten (hasse Schüler von 6 bis 12 

Jahren 113; in der zweyten Classe Schüler von 8 bis 15 

Jahren 72; in der dritten Schüler von 9 — iß Jahren 

5 4 > *’* der vierten Schüler von 12— 19 Jahren 31. Sum¬ 
ma der Unterrichteten 270. 

JEini°e Bemerkungen über den Zustand des Stadtschulive- 

sens in Preussen. Ein Schulprogiarmn bty dem Antritt 

des Rcctorats der köuigl. I'iiethichsscliule. Von Jo¬ 

hann U'ilhelrn Reinhold Clemens, königl. Schulratlie 

und Mitgliede des Litth. Consisu zu Gumbinnen. Kö¬ 

nigsberg, 1809. Hartungsche Hofbuchdr. 22 S. gr. 3. 

Dass, ungeachtet so viel über Schulwesen geschrie¬ 

ben , so viele neue Schulplane gemacht, so viel einzelne 

gute Sch de. tu ichiungen besch'ieben worden sind, die 

Stadtschulen d >ch noch häufig stell in einer schlechten 

Veilassung befinden, wird vom Hm. Verf. nicht nur im 

Allgemeinen eiinneit, sondern auch namentlich in Bezug auf 

Preussm dargethan. Denn i. hat man an den meisten Orten 

noch keine deutliche Voisteliung von dem Zwecke, we¬ 

gen dessen die Schule voihanden ist. Viele glauben noch, 

dass Erwerbung gewisser Kenntnisse und Fertigkeiten die 

Hauptsache dabey sey, und selbst liierbey hat man nicht 

eine natürliche und vernünftige Grenze abgesteckt; jede 

Schule aber sollte doch ihre Grenzen des Unterrichts ha¬ 

ben und ihre ganze Eintichtung diesen Grenzen und der 

Bestimmung d»r Schule gemäss gemacht seyn. Auch ver¬ 

schiedene Gelehrtenschulen müssten mehr als bisher, nicht 

nur auf gründliche Kenntnisse, sondern zunächst auf hö¬ 

here Geistes- und Charakterbildung liinarbeiten. 2. Die 

Lehrer theilt der Hr. Verf. in diey Classen: a. solche, 

welche Kenntnisse und guten Willen haben ; nur 

mit ihnen können wahre Schulveibesserungen realisirt wer¬ 

den; ihre Zahl ist sehr gering. b. die, welche guten 

Willen, abti keine Kenntnisse und Lehrgeschicklichkeit 

besitzen. Sie werden sich den Schulverbesserungen nicht 

entgegen setzen, taugen aber zur Ausführung derselben 

nicht. 3 solche, welchen es an gutem Willen und an 

Kenntnissen fehlt, oder die, welche die erforderlichen 

Schulkenntnisse, nur nicht den guten Willen haben. 

Sie wideisetzen sich aus Eigennutz oder Eigensinn u. s. f. 

den Verbessemngen , studiren nicht fort, verabsäumen die 

Stunden und verwalren ihr Amt als Miethlingo. Dahin 

rechnet der Veit, mehrere Candidaten des Predigtamts, die 

nur auf einige Zeit sich unter den Schullehrern befinden 

müssen. 3* Der Unterhalt der Lehrer ist zu kärglich, 

und die Alt der Einnahme oft mit Nachtheil verbunden. 

Der Lehrer muss ganz unabhängig von den Schülern und 

von Pi ivarstunden leyn} firurte Sehulbeyträge müssen ein* 
geführt werden, und, wo diese nicht zur eichen, wird 

der Staat zu Hülfe kommen müssen. Nie aber dürfen 

die Lehrstellen durch Nebenämter veibessert werden. 4* 

Unter den Lehrern findet nur zu häufig Disharmonie 

Statt, die alles Gute stört. 5. Der Lehrplan ist nur in 

wenigen Schulen nach methodischen Piincipien abgefasst. 

In der Auswahl der Lehrgegenstände und Lehrbücher, 

und der Anordnung der Lectioneti wiid gefehlt. 6. Die 

Lehrmethode sollte in unserm Zeitalter wohl eigentlich 

st diit weiden; aber auf den meisten Schulen benscht 

ein gedankenloser Mechanismus der Lehiait. Wie Auf¬ 

merksamkeit, Selbstcliätigkeit und häuslicher Fleis» der 

Schüler anzuregen sey, dämm bekümmern sich die we¬ 

nigsten Lehrer. 7. Auch um die Disciplin sieht es meist 

schlecht aus. Der Leichtsinn herrscht; man behandelt 

oft Kinder wie Männer von Gewicht, weduich Egois¬ 

mus und Nichtangewöhnung an Subordination befördert 

wird. Die Censuren des Fleisses und der Sitten, noth- 

wendige Hülfsmittel der Disciplin, sind noch in wenigen 

Schulen eingeführt. 8* Die übet flüssigen Schulfeiien sind ein 

Iiiuderniss des Fleisses an vielen Orten. Auch gibt es noch zu 

viele andere (gesetzmäsaige) Schuh-ersäumnisse. 9.Der regel¬ 

mässige Schulbesuch gehört überhaupt noch unter die 

frommen Wünsche; nur ein Drittel der schulfähigen Kin¬ 

der besucht die Stadtschulen eiuigermassen ordnungsmässig, 

ein Drittel unordentlich, ein Drittel nie. Die ehemalige 

Gleichgültigkeit gegen den Schulunterricht dauert noch 

fort. 10. So anerkannt die Wichtigkeit der Töchterschulen 

ist, so fehlen sie doch noch in den mehresten Städten, 

oder, wo dergleichen sind, da sind es gewöhnlich nur 

Pi ivatunternehmungen. 11. Man vermisst noch immer 

meistens das Mitwirken des Publicums und besonders der 

Eltern an den mehresten Orten. Die häusliche Erziehung 

steht mit der Schule itn beständigen Widerspruch. Wenn 

das Schulwesen gedeihen soll, so muss der Sinn des Publi¬ 

cums für dasselbe geweckt werden. 12. Es mangeltauch 

wohl eine vom Staate vorgeschriebeue Schulordnung. 

Dieser Mangel kann freylich durch einsichtsvolle Lehrer 

ersetzt werden, aber die Anzahl dieser Auserwählten ist 

immer zu klein. Die Verordnung von 1735., die den la¬ 

teinischen Schulen zur Richtschnur dienen sollte, umfasst 

noch lange nicht alle Functe, auf die cs bey Verwaltung 

des Schulwesens ankömmt. 13. Die Schulinspection war 

an den mehresten Orten mangelhaft, der Einfluss des Piec- 

tors auf die Schule nicht so bedeutend als er hätte seyn 

sollen. Viele würdige Schulinspectoferr werden durch an¬ 

dere Geschäfte gehindert, dem Schulwesen des Orts dio 

erforderliche Zeit zu widmen; andetn fehlt es an den zur 

Schulinspection erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnis¬ 

sen. Das; was der einsichtsvolle Hr. Verf., dessen wohl 
ausgeführte Bemerkungen auch wohl in andern Ländern 

anwendbar und eben deswegen sehr lesenswenli sind , am 

Schlüsse vor allen Dingen zur Verbesserung der Stadtschu¬ 

len fordert, ist 1. eine alle Puncte des Stadt chulwessns 

auffassende Schulordnung, 2, eine einsichtsvol e und tliätiga 

Localschulcommission, ans einem des Schulwesens kundigen 

Manne, einigen Mitgliedern der Civilobrigkeit und der 

Bürgerschaft bestehend, 3. ein hinr* hender und sichere^. 

Unterhalt für die Lehrer, 4» eine zw ckroässige Vorberei 
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tmig der künftigen Elementar- und BürgerschullehreT, 5. 

eine von Zeit zu Zeit wiederholte Controlle aller zur 

Verbesserung des Schulwesens gemacliten Anordnungen. 

In einer von demselben Hm. Schulrath Clemens ge¬ 

fertigten Einladungsschrift zu dem Examen der Königsbergrr 

Altstädtischer Stadtschule (den aß. Mäiz 1^09. i Bogen, 

g. bey Degen) wild zur Verbesserung des Schulwesens 

und besonders der mit der Universität selbst nähei ver¬ 

bundenen gelehrter Schulen vom Staate gefordert, dass er 

dafür soTge, dass solcher Anstalten für das \erhältniss der 

Bewohner weder zu viel noch zu wenig sind, dass Staat 

und Obrigkeit wirksamen Antbeil an der zweckmässigen 

Eimichtung und Verwaltung der vorhandenen Anstalten 

nehme, durch Ansetzung tauglicher Lehrer , durch Sorge 

für ihr hinreichendes Auskommen, dmch Erhaltung des 

Ansehens der Schulen und der Lehrer; und zuletzt von 

der neuen Gestaltung der bürgerlichen Veihälnisse auch 

Heil für die Schulen gehoflt. 

In einem andern Programm zur Prüfung in der dasi- 

gen Kathedi alschule den 27* März d. J. (■- B. in 4* bey 

Degen) sind Vorschläge zur Lebenhigmachung der lateini¬ 

schen Sprache unter den Geleinten (durch Abfassung latei¬ 

nischer Lehrbücher u. 6. f.) gcihan, denen wir, mit eini¬ 

gen Bedingungen, eben so gern beytrelen, als wir durch¬ 

aus nicht be} stimmen , wenn bei Ur. Veif. das Lesen 

der lateinischen Dichter nur dem eng^rn Ausschüsse der 

Philologen überlassen, und für den Geschäftsgelehrten in 

den Schulen zur .Uebung in der lateinischen Sprache »ur 

die lateinischen Piosaiker genommen haben will, aber es 

ist der Ort nicht die Scheingründe desselben zu bestrei¬ 

ten und zu zeigen, wie das lesen der lateinischen Dich¬ 

ter zur gesammten Bildung auch des GeschalLsgeiehiten 

viel beytrage. 

Noch zwey andere Schriften hat der nunmehrige 

Hr. Schulrath Clemens als Rector zu Tilse vor einigen 

Jahren herausgegcben, die wir aber, weil sie uns spät 

erst zugehommen sind, nur kurz Anzeigen: 

Einige Bemerkungen über den öffentlichen Schulunterricht 

in der lateinischen Sprache. Ein Schulyrogramm von 

Johann FI iihelm Reinhold Clemens, Rector der komgl. 

Provincial- und Stadtschule, zu Tilse in Ostpreussen. 

Königsberg igoö. 4b 8. 8- 

Es wird darin gezeigt, warum jetzt nicht mehr so 

gründlich* lateinische Sprachkenntnisse bey den meisten 

Jünglingen angetroflen werden, Vorschläge zur Verbesserung 

des lateinischen Sprachunterrichts gethan. und die Stufen¬ 

folge des lateinischen Sprachunterrichts angegeben, bis S. 

2/j. Denn von da an folgt die fortgesetzte Nachricht 

StücJi. 1040 

von den wichtigsten Ereignissen und Veränderungen je¬ 

ner Schule Mich. rgoi. — Mich. ißo6. 

Nachrichten von (len Seit 1791 t« der königl. Provincial- 

und Stadtschule zu Pilse gemachten Einrichtungen. Bey 

seinem Abschiede von der Schule als Rechenschaft an 

das Publicum von Johann FNilhelm Reinhold C emens, 

bisherigen Rector und städtischen Schulinspector zu 

Tilse im Preuss. Litthauen. Königsberg, Hartungscli* 

Hofbuchdr. 59 S. gr. ß- (i8°8 ) 

Verbesserung der Erhebung des Schulgeldes, Ver¬ 

wandlung der untern Classen in eine Bürgerschule, Ein¬ 

führung der Lehrerconfeienzen, Anlegung einer zweck¬ 

mässigen Schulbibliothek, Einführung der Gensur des Fleis- 

ses und der Sitten , Verminderung der Schulferien und 

anderer Schulversäumnisse, Anlegung einer Schuir egistra- 

tur, Beförderung der Anstellung eigentlicher Elementar- 

und Bürgerschullehrer, der Verbesserung der Schul- und 

Wohnzimmer u. s. f. — Das sind die sprechendsten 

Beweise von der grossen und heilsamen Thätigkeit des 

Verfassers in 17 Jahren. Die Frequenz seiner Scbule 

stieg m it jedem Jahre. Früher war er schon in vier Schu¬ 

len als Lehrer, an der Stadtschule in Preuss. Holland 

als Rector angestellt gewesen und seine neuen Aemter 

haben seinen gesegneten Wirkungskreis erweitert. 

Oratio de (/uibusdam praesidiis ad fortitudinem animi et 

coniparandam et tuendam ejffcacissimis. Ad audier.di 

officium in Schola Thom. d XX. Apt, MDCCCIX. 

oboundum — invitat M. Frid. Guil. Ehrenfr. Rostius, 

Rector. Leipzig, Klaubarth 29 S. gr. ß. 

Diese am 51. December vorigen Jahrps gehaltene, 

nun abgedruckte, von Seiten der Gedanken und des Vor¬ 

trags gleich vOTtbeilhaft ausgezeichnete F»ede zeigt, nach 

Bestimmung des Begriffs der fortitudo , als derjenigen 

Stimmung des Gcmüths, nach welcher man alles für 

Pflicht and Tugend duldet, unternimmt und ansführt, zur 

Beförderung derselben eine feste und dauerhafte körper¬ 

liche Gesundheit, Beherrschung aller Begierden und Lei¬ 

denschaften , Verehrung des höchsten Regenten aller 

Schicksale und feste Hoffnung auf Unsterblichkeit (oder 

Religion), als die vorzüglichsten Mittel zu benutzen sind, 

und erweiset diess nicht nur aus der Natur und Be¬ 

schaffenheit derselben, sondern auch Er fahrungen und Bey- 

spielen. Vorzüglich beherzigungswerth sind die jedem 

Theile beygefiigten Erinnerungen und Ermahnungen, die 

unserm Zeitalter eben so angemessen sind, als die Schil¬ 

derung desselben im Eingänge wahr und treffend ist. 
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66. Stück, den 2. J u n y 13 o 9. 

NEUE 

LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

POLIZEY JVISSENSCI1AP T. 

Grundzüge zu einer Theorie der P01izeywissenschaft 

von Georg lienrici, Dootor der Philosophie. Lü¬ 

neburg, bey Herold und Wahlstsb. lßoß. ß. VIII. 

ti. 374 S. (1 Thlr. ß gr.) 

Die vor uns liegende Schrift ist der Erörterung 

eines Gegenstandes gewidmetr der seit einiger Zeit 
die Aufmerksamkeit unserer theoretischen Staats- 
wissenscbaflsgdehrten sowohl, als manches denken¬ 
den Geschäftsmannes , in einem vorzüglichen Grade 
auf sich gezogen hat. Doch verdient er auch diese 
Aufmerksamkeit in mehr als einer Beziehung. Es 
ist wirklich einmal Zeit, dass man sich, sorgfältiger 
als bisher, um das Wesen eines Zweigs der höch¬ 
sten Gewalt bekümmere, dessen richtige und zweck- 
gemässe Verwaltung mit dem Wohl der Mensch¬ 
heit in so nahem und so vielseitigem Bezug steht. 
Es ist Zeit, dass man für die Leitung der wich¬ 
tigsten Angelegenheiten des bürgerlichen Vereins ein¬ 
mal feste Normen bestimme, und der Willkühr 
Grenzen setze, die nirgends mehr ihr Spiel treibt, 
als gerade hier, und, wenn es so Fortgeht, wie 
man hie und da angefangen hat, die bürgerliche 
Gesellschaft am Ende in' ein Institut umschaffen 
muss, das der Menschenfreund nicht als ein Mit¬ 
tel zur Beförderung des Zwecks der Menschheit 
anerkennen kann, sondern als eine^ der empfind¬ 
lichsten Geissein des menschlichen Gescnlechtes.. 

In dem Verf. erscheint ganz unverkennbar ein 
Mann, dem es ernstlich darum zu thun ist, Licht 
in das Chaos zu bringen, das bis jetzt noch wirk¬ 
lich im Gebiete der Polizcy herrscht. Er geht sicht¬ 
bar darauf aus, die Polizcy auf richtige, feste und 
unwandelbare Principien zurück zu führen, ^ diese 
fest zu begründen, und den Umfang ihrer Rechte 
und Pflichten mit möglichster Sicherheit zu bestim¬ 
men. Schade nur, dass er bey seinen Untersuchun¬ 
gen auf einen Abweg gcrathen ist, der ihn unmög¬ 
lich zum Ziele führen Konnte; und dass um des- 

Zweytcr Hand. 

-willen seine Darstellung des Wesens der Polizey 
eben so wenig befriedigt, wie die von ihm (S. 1 fg.) 
weitläufig gewürdigten und sämmtlich für unzu¬ 
länglich erklärten Darstellungen seiner Vorgänger. 

Der Verf, gebt von der Idee aus (S. 70): Si¬ 
cherheit des einfachen Naturwesens und Ausbil¬ 
dung des höheren menschlichen Wesens, sind die 
wesentlichen Zwecke, welche der Mensch durch 
die Unterwerfung seines individuellen Willens un¬ 
ter einen allgemeinen constitutionsmässigcn Willen, 
im geselligen Vereine sucht. Zur Garantie dieser 
Zwecke aber reicht die Justiz mit allen ihren Ge¬ 
setzen und Zwangsmitteln nicht aus. Einmal ge¬ 
hören bloss menschliche Handlungen für ihren Ge¬ 
richtshof; alle Operationen der übrigen Natur aber 
liegen ausser ihrem Gebiete. Dann nimmt zwey- 
tens die Justiz jeden Menschen für ein Subject, 
dessen Rechte schlechthin geschätzt werden sollen; 
und zwar ohne Rücksprache mit einer gewissen 
Lebensklugheit, die ihre Maximen nach den äusse¬ 
ren Verhältnissen modellirt, und ihre Handlunsen 
nach den physischen Folgen berechnet. Dritten» 
sichert sie nur negativ die wesentlichen Bedingun¬ 
gen des Daseyns gegen wirkliche Zerstörungen und 
Angriffe; zur wirklichen Erhöhung des Wohlseyns 
trägt sie nicht positiv bey. Und endlich viertens 
schützt sie nur gegen uirkliche Angriffe, nicht aber 
auch gegen mögliche. — Bey der Unzulänglichkeit 
der Justiz für die Piealisirung der Zwecke des bür¬ 
gerlichen Vereins ist daher (S. 77) im Staate eine 
Macht und eine Wissenschaft nöihig, welche den 
Menschen zuerst gegen die Angriffe der schädlichen 
Natur sicheit, welche ziveytens das Individuum mit 
dem Ganzen zusamrnenfasst , und die einzelnen 
kleineren Proceduren de» Rechts, die den Ilecbts- 
objecten im Ganzen Eintrag zu thun pflegen, rccti- 
ficirt; Welche drittens die Bedürfnisse seines intel- 
lectUellen und seines Gefühlsvermögens befriedigt; 
und welche endlich viertens die Dauer des Staats, 
so wie die Ruhe der Bürger g< gen mögliche Er¬ 
schütterungen und Zerstörungen schützt; — und 
die^e Macht ist nach dem Verf, die Polizey. Sie 

[66] 
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und die Justiz sind die beyden Triebfedern, wel¬ 
che die Maschine in Bewegung setzen, welche wir 
Staat nennen. Doch ist die Polizey von der Ju¬ 
stiz Weder dependent, noch ihr subordinirt; son¬ 
dern beyde sind einander coordinirt. Beyde wir¬ 
ken zwar zuletzt auf einen gemeinschaftlichen Zweck 
hin; auf den Staatszweck; sie treffen auch sogar 
in der Wahl einiger Mittel für diesen Zweck zu¬ 
sammen; doch bey dem allen sind eie wesentlich 
verschieden; indessen nicht sowohl in ihrer JSlate- 
rie, als in ihrer Form; mehr in den Grundsätzen, 
nach welchen beyde verfahren, als in dem Objecte 
ihrer Wirksamkeit. „Das Recht —- welchen Aus¬ 
druck der Vc-rf. auf eine nicht zu billigende Weise 
immer mit Justiz gleichbedeutend nimmt — (S. 79 
folg.) zeigt uns in allen seinen Handlungsweisen 
seinen hohem ethischen Ursprung. Indem es 
bloss mit sittlichen Wesen zu thun hat, indem es 
nach den absoluten Gesetzen der praktischen Ver¬ 
nunft einen steten, unveränderlichen Weg geht, in¬ 
dem es aus Achtung vor der Freyheit eines Ver¬ 
nunftwesens die Bedingungen der menschlichen 
Existenz nur negativ sichert, und diese Freyheit 
auch nur durch wenige Arten des zuvorkommen¬ 
den Zwangs beeinträchtiget, — verräth es unver¬ 
kennbar seine moralischen Rücksichten. Zwar nicht 
im eigentlichen Sinne moralisch, was es auch nicht 
seyn soll, ist es mit seinem ganzen Verfahren, doch 
für die Moral berechnet; es hängt unmittelbar mit 
ihr zusammen; es gibt uns gerade durch jene ein¬ 
zelnen, zu einem Ganzen begriffenen, Züge die 
Idee dessen, was recht heisst, und steht vermöge 
dieses Charakters zwischen der Moral und Polizey 
mitten iune. Da aber die Polizey nicht auf eine 

'noch höhere Art als das Riecht, auf eine moralische 
für den Staatszweck thätig seyn kann, (denn sie 
würde sonst nicht Polizey seyn, und die Moral 
ist ein Selbstzweck, welcher keinem andern, selbst 
dem hohen Staatszwecke nicht subordinirt werden 
darf,) da sie es ^ferner nicht auf eine rechtliche Art 
seyn soll, (denn sie würde sonst mit dem Rechte 
zusammen fallen,) so bleibt ihr als einer prakti¬ 
schen Wissenschaft, welcher noch weniger ein Ver¬ 
fahren nach logischen oder ästhetischen Grundsätzen 
verstauet ist, nichts übrig, als — ein Verfahren 
nach physischen Gesetzen. “ Diess vorausgesetzt er¬ 
klärt denn der Verf. (S. 82) die Polizey für denje¬ 
nigen Theil der Staatsdisciplin, welcher den Staats- 
Zweck (nicht nach rechtlichen Grundsätzen , sondern') 
nach den Gesetzen des physischen Gausal • Zu¬ 
sammenhangs fördert. 

Neu ist diese Darstellung de» Wesens der Po¬ 
lizey und des eigent.bünalichcn Charakters derselben 
allerdings. Aber darin, dass sie ro u ist, besteht 
auch ihr Verdienst ganz allein. Für richtig und 
genugthuend können wir sie keinesweges anerken¬ 
nen. Wir sind zwar darüber mit dein Verf. ein¬ 
verstanden, dass der St a vv« k sich keines Weges 
bl088 auf Sicherung des physischen und menschli¬ 

chen Daseyns des Bürgers beschränke, sondern dass 
er auch Vervollkommnung, oder, wie sich der 
Verf. ausdrückt, Ausbildung des höheren menschli¬ 
chen Daseyns in sich begreife; und dass die Justiz 
keinesweges ansreiche zur Garantie dieser beyden 
Zwecke, sondern dass zu dem Ende noch eine 
zweyte Kraft wirksam seyn müsse, und diese Kraft 
die Polizey sey. Aber davon können wir uns durch¬ 
aus nicht überzeugen, dass Wirksamkeit der höch¬ 
sten Gewalt für die Realisirung des Staatszwecks 
nach den Gesetzen des physischen Causal - Zu¬ 
sammenhangs das Hauptmerkmal ihres Begriffs sey, 
das zugleich die specifische Differenz zwischen 
Justiz und Polizey angeben soll. Was der Verf. 
hier als das Hauptmerkmal des Begriffs der Polizey 
angibt, verdient zwar nicht ganz ausser Acht ge¬ 
lassen zu werden; aber immer muss es bey wei¬ 
tem mehr nur als ein Ncbenpunct berüchsichtiget 
werden, dann als ein Hauptpunct. Nur in so fern 
lässt es 6ich etwa sagen, die Polizey fördere den 
Staatszweck nach den Gesetzen des physischen Cau- 
salzusammenhangs, als diese für die Herstellung 
und Erhaltung des allgemeinen riechtszustandes im 
Staate mit physischer Kraft wirksam ist; statt dass 
Gesetzgebung und richterliche Gewalt für diesen 
Zweck bloss psychologisch wirksam sind, und nach 
der Natur der Sache auch nicht anders als bloss 
auf diese Weise wirksam seyn können. Doch das¬ 
jenige, worin sich in einem einzelnen Falle das 
Wesen der Polizey aus.spricht, kann keinesweges 
allgemein und für alle Fälle zum Kriterium ihres 
eigenthümlichen Charakters erhoben werden. Da 
wo die leblose Natur und ihr schädlicher Einfluss 
auf den Bürger und seine Umgebungen zu bekäm¬ 
pfen sind, kann die Polizey freylich keine andern 
Normen befolgen, als ihre Erfahrungen von dem, 
was physisch auf gewisse Erscheinungen oder 
Flandlungen folgt, und bis daher immer darauf ge¬ 
folgt ist. Und selbst auch widerrechtliche Hand¬ 
lungen verständiger, aber widerrechtlich gesinnter 
Menschen, die sie durch physische Kraft unmög¬ 
lich machen will, lassen sich auf keine andere 
Weise unmöglich machen, als nach den physischen 
Gesetzen für die Wirkung einer Naturkraft, auf die 
andere. Aber hat es denn die Polizey bloss mit 
der Behauptung der verderblichen Folgen schädli¬ 
cher Naturereignisse, oder mit der Lnmöglichma- 
churig widerrechtlicher Handlungen verständiger, 
aber widerrechtlich gesinnter Menschen zu thun? 
Muss sie bey ihrer Wirksamkeit für die Ausbildung 
des höheren menschlichen Daseyns, oder bestimm¬ 
ter, bey ihrer Wirksamkeit iir die intellectuelle 
und sittliche Vervollkommnung der Staatsbürger, 
die Beförderung eines allgemeinen Wohlstandes und 
andere dergleichen ensserhadb der Sphäre der soge¬ 
nannten Sicherheitspolizey liegende Objecte— musi 
sie bey ihrer Thätigkiit für diese Zwecke nicht 
die Gesetze der Moral, und die Bedingungen, un¬ 
ter welchen diese zur Herrschaft erhoben werden 
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können, eben so heilig achten und befolgen, wie 
bey ihrer Wirksamkeit für die vorhin angegebenen 
»iedern Zwecke die Gesetze des physischen Causal- 
Zusammenhangs zwischen physischer Kraft und Wir¬ 
kung? Freylich glaubt der Verf, (S. 86) selbst bey 
der, von der Polizey unternommenen, Förderung 
des sogenannten intellectuellen Wohls der Staats¬ 
bürger schimmerten bloss physische Rücksichten 
hervor, und selbst da Hessen sie sich nicht verleug¬ 
nen, wo sich die Polizey in das höhere Gebiete 
der Moral zu versteigen scheine; cs sey ihr, wenn 
sie als Sittenpolizey alle anstössigen Erscheinungen, 
der Barbarty entferne, nicht direct um die Mora¬ 
lität selbst zu tbun, sondern, indem sic durch die 
Schonung des sittlichen Zartgefühls überhaupt, zu 
einer grossem Empfänglichkeit für rechtliche Ge¬ 
sinnungen, durch die Einschränkung der Öffentli¬ 
chen Wollust insbesondere, zur Bevölkerung und 
zur physischen Kraftfülle der Generation, durch die 
Bezähmung oder Milderung der Brutalität zur Lenk¬ 
samkeit des ganzen bürgerlichen Sinnes beyträgt, 
wolle sie zunächst nur den Endzweck des Staates 
sichern. Doch begreifen wir durchaus nicht, war¬ 
um die Wirksamkeit der Polizey nur auf den nie- 
dern Zweck der Sicherung beschränkt seyn soll; 
warum der Staat, oder die höchste Gewalt im Staate, 
in der der Philosoph nichts anders als eine rein 
vernünftige Intelligenz anerkennen kann , dem We¬ 
sen einer solchen Intelligenz nicht durchaus ent¬ 
sprechend handeln können soll; warum, wenn die 
höchste Gewalt, nach der eigenen Erklärung des 
Verfs. (S. 80), allerdings zur wahren Moralität mit- 
wirken darf, diese Wirksamkeit kein unmittelbarer 
Zweck seyn dürfe, sondern nur ein polizeylicher 
Nebenzweck. Mag auch die Polizey immerhin — 
wie der Verf. will — keine Moral seyn; die Ge¬ 
setze der Moral müssen ihr immer unbedingt hei¬ 
lig seyn; und eine der vorzüglichsten Forderungen, 
Welche man an die Polizey Wissenschaft machen 
kann, ist gewiss diese, dass sie lehre, wie die 
höchste Gewalt am zweckmässigsten, richtigsten 
und vollständigsten die Pflichten erfüllen könne, 
deren Erliillung die Moral von ihr, als einer rein 
vernünftigen Intelligenz, heischt, und zwar indis¬ 
pensabel. — In der Natur der Sache liegt es übri¬ 
gens, dass die Polizey für die Erfüllung dieser 
Pflichten, in so fern sie nicht so gceigenschaftet 
sind, dass sie Zvvangsrechte begründen, nicht durch 
Zwangsmittel wirksam seyn kann. Aber daraus, 
dass sie diess nicht kann, folgt noch keines Weges, 
dass ihre Erfüllung ganz aus der Sphäre ihrer Wirk¬ 
samkeit zu verweisen sey, wie der Verf. (S. $6) 
glaubt. Gerade darin,« dass man, nach einem ge¬ 
meinen, hier auch vom Verf. adoptirLen, Wahne, 
ineynt, die Polizey könne für alle ihre Zwecke 
nicht anders wirksam seyn, als durch Zwang; und 
da, wo sie nicht weiter durch Zwang wirksam 
Seyn könne, sey auch ihr Gebiete begrenzt; — ge¬ 
rade darin liegt die Iiauptijuelle aller lrrthümer 
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und aller der falschen Ansichten vom Wesen der 
Polizey; und vorzüglich um dieser lrrthümer und 
falschen Ansichten willen ist eine genaue Erfor¬ 
schung ihres ei'geulhümilchen Charakters so no:'h- 
wendig. Als Zwangsanstalt kann die Polizey nie 
etwas mehr seyn, als ein blosses Sicherungsinsti- 
tut; als ein Hiilfsinstitut aber lä>6i sie sich nie dar- 
siellen; ungeachtet sie gerade von dieser Seite her 
betrachtet, erst in dem wohlthätigen Lichte er¬ 
scheint, in dem sie erscheinen muss, wenn sie 
der Menschen - und Bürger-freund achten, ehren und 
lieb gewinnen soll. Liegen aber der Polizey rein 
moralische Pflichten ob, — wie sie ihr wirklich 
obliegen, so kann sie für deren Erfüllung auf keine 
andere Weise wirksam seyn, als bloss nach den 
Gesetzen, welche die-Moral für die Erfüllung ihrer 
Pflichten vorzeichaet; und auf dem Wege, den eine 
vernünftige Psychologie als den richtigsten an weiset. 
Verbrechen verhindern kann sie zwar durch An¬ 
wendung ihrer physischen Kraft; und bey der Be¬ 
rechnung der Wirksamkeit dieser physischen Kraft 
kann sic allerdings keine andern Gesetze berück¬ 
sichtigen, als die Gesetze des physischen Causalzu- 
sarnmenhangs. Aber sittliche und intellectuelle Cid- 
tur befördern kann sie auf keine andere Weise, als 
durch den Gebrauch moralischer Mittel; und bloss 
die Gesetze der Moral und die Bedingungen und 
Formen, wie diese ihro Herrschaft üben können, 
sind es, die sie hier zu berücksichtige« hat; nicht 
die Gesetze des physischen Causalzusammenhangs 
zwischen physischer Kraft und ihrer Wirkung. 

Doch nicht bloss von dieser Seite her ist die 
Ansicht des Verfs. vom Wesen der Polizey falsch; 
auch von einer andern Seite her dringt sich das 
Urtheii auf, sie sey unrichtig und unhaltbar. Der 
Verf. geht offenbar zu weit, wenn er der Polizey 
die Befugniss (S. 84) einräumt, die Aussprüche des 
Rechts zu modißeiren. So etwras vermag die Poli¬ 
zey durchaus nicht. Sie kann nie eher bestimme« 
was geschehen muss, als Wenn das Beeilt vorher 
klar ausgesprochen hat, was geschehen soll. Lei¬ 
der macht man es der Polizey mit Grund zum 
Vorwurf, dass sie den kategorischen Imperativ des 
Rechts nicht immer mit der Sorgfalt achte, mit 
der er geachtet zu werden verdient, wenn ihre 
Thatigkeit für den Staatszwreck. .nicht diesen am 
Ende selbst vernichten soll. Sie befiehlt freylich 
nicht nach den Regeln, welche die Justiz bey ih¬ 
ren Befehlen zu achten hat, sondern bloss, wie 
der Verf. (S. 8.5) sich ausdrückt, nach technisch- 
praktischen Regeln. Allein jeder Befehl, den sie 
nach diesen Regeln ertheilen kann, muss, bevor er 
ertheilt werden darf, erst gebilligt seyn von den 
Regeln des Rechts. Ohne diese Billigung kann 
von der Anwendung jener technisch - praktischen 
Regeln nie die Rede seyn; gesetzt auch, ihre 
Richtigkeit und Zweckmässigkeit sollte nach den 
Gesetzen des physischen Causalzusammenhangs der 
physischen Kraft und ihrer Wirkung noch so 
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evident seyn. Den unabänderlichen Gesetzen des 
Rechts muss die Polizey bey allen ihren Unt«rneh- 
rnungen für die Realisirung des Staatszwecks ebeir 
so gut huldigen, wie die Justiz bey den ihrigen. 
Die Lebensklugheit, welche der V< rl. (S. 74) zur 
Führerin der Polizey gemacht wissen will, kann 
ihre Fahrerin nie seyn, wenn ihre Weisungen mit 
den Weisungen des Rechts im Widerspruche stehen; 
eben so wenig als die Aussprüche der Justiz befolgt 
werden können, welche dem Rechte nicht conforni 
sind. Beym Rechte kann nie von Zuträglichkeit die 
Rede seyn, weder im Grossen noch im Kleinen. 
Die Aussprüche des Rechts sind unbedingt zu befol¬ 
gen, ohne Erörterungen über ihre Zuträglichkeit, 
oder Nichtzuträglichkeit, welche sich vielleicht der 
Egoismus erlauben könnte, um dadurch die Wider¬ 
rechtlichkeit seines Beginnens zu verschleiern. Das 
Recht hängt nicht von der Zuträglichkeit ab. Es gibt 
kein Total der Rechtsobjecte, das, wie der Verf. 
(S. 74) zu glauben scheint, mit den einzelnen Rech¬ 
ten im Widerspruche steht, und dem diese einzel¬ 
nen Rechte (Gerechtsamen) geopfert werden müssten, 
um Vortheile zu erreichen, welche bey einer folge¬ 
rechten Handhabung des Rechts (der Gesetze des 
Rechts) sich nicht erwarten lassen; und am aller¬ 
wenigsten kann und darf die Polizey dazu gebraucht 
werden, jene einzelnen Rechte zum Vo'rtheile des 
Totais der Rechtsobjecte zu vernichten. Die Polizey 
ist zwar in Hinsicht auf die Realisirung des Staats- 

.zwecks und ihre Wirksamkeit für diese Realisirung, 
der Justiz roordinirt; aber nicht dem liechte. Die¬ 
sem ist sie allerdings «N&ordinirt; und noch dazu 
sehr strenge. Sie kann bloss wollen, und bloss thun, 
was das Recht gebeut. Wollte sie sich über das Recht 
erheben, und ohne Rücksicht auf seine Gesetze für 
ihre Zwecke wirksam seyn, so wäre es besser, sie 
existirte gar nicht. Sie ist bloss zu dem Ende da, 
und kann auch nur einzig und allein zu dem Ende 
wirksam seyn, /um dem Rechte seine unbedingte 
Herrschaft zu garantiren; keinesweges aber, wie 
der Verf. (S. 77) meynt, ura die einzelnen Proce- 
duren desRechts zu rectificiren, wenn sie <ien Rechts¬ 
objecten im Ganzen Eintrag thun. Die von ihm (S. 
71) aufgestellte Behauptung: „ Nicht alle einzelnen 
Rechte dürfen in ihrer Consequenz und Reinheit 
durchgeführt werden, wenn das Total der Rechtsob¬ 
jecte nicht zu sehr gefährdet werden soll“ — diese 
Behauptung ist durchaus falsch, und noch dazu 
grundverderblich. In ihr liegt ein offenbarer Verrath 
der Menschheit an den Despotismus. Zum Grund¬ 
gesetze für die Wirksamkeit der Polizey erhoben, 
muss sie die Polizey zu einer Anstalt machen, nicht 
zur Beförderung des Staatszwecks, sondern bloss zur 
Beförderung und Begünstigung der Ungerechtigkeit 
des Starkem gegen den Schwachem. Die Polizey 
kann und darf es sich nie erlauben, die Gesetze des 
Rechts zu ändern, oder aurzu heben: selbst dann 
nicht, „wenn dieselben durch ihre physischen Fol¬ 
gen im Grossen einen ausgemachten, überwiegenden 
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und beständigen Nachtheil für die eigenen Objecte 
desRechts haben, — wo ihr der Vf. (S. 127) diese Be- 
fugniss ausdrücklich zugesleht. Der Endzweck aller 
Wirksamkeit der Polizey im Verhältnisse zum Recht, 
kann in allen Fällen, wo sie ihre Wirksamkeit zu äus- 
sern vermag, immer nur der seyn, dass das Recht er¬ 
halten werde, und seine Herrschajt in ihrer vollesten 
Ausdehnung übe; keinesweges aber, dass es vernichtet 
werde. Der Vf. meynt zwar (S. 126), das Recht (die 
Herrschaft der Rechtsgesetze) eey nur in einem gewis¬ 
sen, nicht aber im strengsten, Sinne ein Selbstzweck; 
es sey nicht zuletzt der zur Begründung einer recht-« 
liehen Procedur oder Form zur endlichen Befriedi¬ 
gung einer gewissen juridischen Vernunft, sondern 
nur wegen der Gegenstände, welche zu einem andern 
(ethischen) Zwecke geschützt werden sollen; und wir 
wollen über die Richtigkeit dieser Meynung nicht mit 
ihm streiten. Doch so viel müssen wir bemerken, 
dass dieses Theorem auf die Entscheidung der liier 
behandelten Frage durchaus keinen Einfluss habe. 
Jedes in irgend einem Rechtsgesetze gegründete Recht 
(Befugniss) irgend eines im bürgerlichen Vereine le¬ 
benden Individuums muss von der höchsten Gewalt 
unbedingt geschützt werden, so bald es als eine in 
dem Rechtsgesetze wirklich gegründete Befugniss an¬ 
erkannt ist. Gibt es sogenannte Collisionsfälle, wo an¬ 
geblich das Recht des einen Theils dem Vortheile des 
andern geopfert werden muss, so beruhen diese auf 
ganz eigenen Verbältnissen; und die Frage, welches 
Recht geopfert werden müsse, lässt sich keinesweges 
nach dem grossem oder mindern Werthe der collidi- 
renden Rechte unter sich entscheiden, sondern nur 
nach der Grösse der physischen Macht der Rechtha¬ 
benden. Wenn in Collisionsfällen das Recht der ein¬ 
zelnen Individuen dem Wohl des Staats aufgeopfert 
werdeu muss, so liegt der Grund davon keinesweges 
in der grossem Wichtigkeit des vom Staate für sich 
zu erhaltenden Rechts, sondern in der Ueberlegenheit 
seiner Macht. Fälle der Art liegen genau betrachtet 
ganz ausserhalb der Sphäre der Rechtsgesetzgebung. 
Wo zwey Wesen, welchen die Vernunft wechselsei¬ 
tige Rechte beylegt, nicht mehr neben einander be¬ 
stehen können, ohne dass das Eine dem Andern get 
opfert werde, da hört alles Recht auf, und alles An¬ 
sehen der Rechtsgesetze. 

Auf eine Kritik der Ideen des Verfs., über daß 
ziemlich weitläufige Verhältniss der Polizey zur 
Finanz- und Hameralwissetischuf't, so wie zur Po- 
link, können wir uns hier nicht einlasscn. Nur 
so viel eey uns erlaubt, die Bemerkung zu machen, 
dass eß auch hier dem Verf. nicht ganz gelungen 
it, die richtigsten Gesichtspuncte au zuiindt 11. Am 
wenigsten möchten wir das unterschreiben, was er 
über diis Verhältniss der Polizey zur Politik sagt. 
Die YohzeyWissenschaft »st allerdings ein Zweig der 
Poliiik uu weitem biene, und die Idee des Verls. 
( S. iß7) die Pohzeyvvissenschaft an die Stelle der 
Politik zu setzen, lasst sieb durchaus nicht recht¬ 
fertigen ; selbst wenn man die polizey in sei):crr. 
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Sinne nimmt. — Etwas richtiger, als die Ideen 
des Verfs. über diess Verhältnis», scheinen beym 
ersten Anbliche seine Bemerkungen über das Ver- 
hähniss der Polizey zum Criminalrechle (S. 196 fg) 
zu seyn; doch sind sic gleichfalls bey weitem nicht 
genugthuend. Der Hauptgrund, warum er auch 
hier nichts Befriedigendes liefern konnte, und war¬ 
um er sich am Ende gedrungen sieht, das ganze 
peinliche liecht zu einer Branche der Polizey zu 
machen, liegt sichtbar darin, dass er hier, so wie 
in der ganzen Abhandlung, Recht (Reehtsgesetz) 
und Recht (Befugniss) und Justiz (Anstalten zur 
Beförderung der Herrschaft des Rechtsgesetzes und 
zur ungehinderten Uebung der Befugnisse) nie ge- 
hörig getrennt hat; sondern vom Rechte und von der 
Justiz bald in diesem Sinne spricht, bald in jenem» 
Justiz und Recht, welche der Verf. durchgängig 
als Synonyme gebraucht, sind ganz verschiedene 
Dinge, sie verhalten sich gegen einander wie Mittel 
zum Zwecke. Dass das Recht (Rechtsgesetz) herr¬ 
sche, ist der erste — jedoch nicht der alleinige — 
Zweck des bürgerlichen Vereins» Aber zur Herr¬ 
schaft. erhoben werden, soll es durch die Justiz 
(Gesetzgebung und richterliche Gewalt) und Polizey, 
jedoch durch beyde auf eine eigene Weise. Die 
Justiz will seine Herrschaft befördern, psycholo¬ 
gisch, durch Bekämpfung des widerrechtlichen Wil¬ 
lens; die Polizey hingegen durch unmittelbar wir¬ 
kende physische Kraft, mittelst Unmöglichmachung 
der widerrechtlichen That, auch wenn sie gewollt 
Werden sollte, und die Bemühungen der Justiz ohne 
Erfolg geblieben sind. Die. Justiz will die Herr¬ 
schaft des Rechts nur formell begründen; die Po¬ 
lizey hingegen materiell. Und von dieser Seite die 
Sache betrachtet, lässt es sich gewiss nicht bezwei¬ 
feln, dass das Criminalrecht blos der Justiz ange- 
liöre, und keinesweges der Polizey; oder wollte 
man mit dem Verf. die psychologische Wirksamkeit 
der Strafen als eine blos physische Folge derselben 
betrachten, so würde am Ende das ganze Gebiete 
der Justiz (Gesetzgebung und richterliche Gewalt) 
der Polizey anheim fallen. — Am allerwenigsten 
bat uns das befriedigt, was der Verf. (S. C05 folg-) 
über den Unterschied zwischen Justiz - und Polizey- 
Sachen sagt. Er hat es hier vorzüglich mit Gönner 
zu thun, dessen sehr richtige Bemerkungen über 
die Merkmale einer Justizsache den Verf. durch¬ 
aus nicht befriedigen wollen. Ihm selbst sind 
(S. 210) Justizsachen, „solche, auf welche sich 
nur rechtliche Principien an wenden lassen;“ und 
Polizey suchen sind solche, „wo es auf den physi¬ 
schen Zusammenhang des Gegenstandes mit dem 
Staatszwecke ankommt. “ Die leichteste Methode, 
einen Knoten zu lösen, war immer diese, ihn zu 
zerhauen; und diesem Erfahrungssatz scheint auch 
liier der Verf. gefolgt zu seyn. 

Die Polizey tlieilt übrigens der Verf. in die 
Sicherheit spolizey und die Pervollkommnungs- oder 
Vollkommenheit spolizey. Die erste beschäftigt sich 

nach ihm (S, ciyfolg.) blos mit den wesentlichen 
Bedingungen der menschlichen Existenz, mit den 
Objecten des Rechts, die zweyte hingegen not 
demjenigen, was über diese Objecte hinaus auf die 
Förderung des höhern menschlichen Wohls geht. 
Auch bey dieser Einteilung wollen wir uns nicht 
aufhalten, ungeachtet sich mancherley dagegen er¬ 
innern Hesse, weil die Grenzen zwischen beyden 
Zweigen der Polizey offenbar viel zu unbestimmt 
gezogen sind. Aber über die Grundsätze müssen 
wir uns noch etwas verbreiten, welche der Verf. 
über die Frage aufstellt: wie die Polizey für den 
leztern Zweck ihrer Wirksamkeit thätig seyn könne? 
Wie er (S. 371) ausdrücklich gegen Potz (über den 
Begriff der Polizey und den Umfang der Staats- 
polizeygewalt) bemerkt, gehört Zwang nicht, — 
wie Lotz will, und zwar nach Rec. Ueberzeugung 
mit Recht — blos der Sicherheitspolizey an, son¬ 
dern der ganzen Polizey; und diess vorausgesetzt, 
spricht er dann (S. 266 folg.) mancherley über 
Polizeyg es et ze , Polizey vergehen , Cr iminalp olizey 
und Polizey strafen , was noch mancher Berichti¬ 
gung bedarf. Ueberhaupt begreifen wir nicht recht, 
wozu die Polizey Gesetze zu geben nöfhig hat, da 
sie nach den Grundsätzen des Verfs. den Staatszweck 
nach den Gesetzen des physischen Kunstzusamrnen- 
hangs fördert, dessen Leitung ganz ausserhalb der 
Sphäre der bürgerlichen Gesetzgebung liegt. Wahr¬ 
scheinlich mag der Verf. seihst so etwas geahnet 
haben, denn er nennt (S. 267) Polizeyg es etze, 
„solche öffentlich aufgestellte Normen der bürger¬ 
lichen Handlungsweise, nach welchen der Staats¬ 
zweck, den Gesetzen des physischen Zusammen¬ 
hangs gemäss, gefördert werden soll.“ Indessen für 
wen sollen diese Gesetze denn seyn? doch wohl für 
den, der den Staatszweck nach den Gesetzen des 
physischen Zusammenhangs fördern soll? und wer 
ist diess ? doch wohl niemand als die Polizey 
selbst? Also nach dem Begriffe des Verfs. wären 
Polizeygesetze am Ende weiter nichts, als die von 
der Polizey für sich selbst entworfene Instruction 
für ihre Thätigkeit, für ihre Zwecke; — in wel¬ 
chem Sinne wohl niemand den Ausdruck Polizey- 
gesetze nimmt. Richtiger nennt der Verf. zwar 
(S. 269) Polizeyvergehen, „Vergehen gegen denje¬ 
nigen Theil der Staatsdisciplin , der den Staats¬ 
zweck nach den Gesetzen des physischen Zusam¬ 
menhangs fördert.“ Aber bey einer etwas genauem 
Analyse dieses Begriffs kommt man ohne Mühe auf 
die Bemerkung, dass auch durch diese Definition so 
viel als nichts gesagt sey, und dass man dadurch, 
dass der Verf. sagt: „ein Polize}rvergehcn, ist ein 
Vergehen gegen die Polizey,“ eben so wenig er¬ 
fährt, worin der eigenthiimliche Charakter eines 
Polizeyvergehens, im Gegensätze vom eigentlichen 
Verbrechen bestehe, als wenn der Verf. gar nichts 
gesagt hatte. Am allerwenigsten können wir be¬ 
greifen, wie der Verf. nach diesen Definitionen von 
Polizeygesetz und Polizeyvergehen (S. 233) dieBehaup- 
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turg aufstellen könne , Im Sicherheitsfache be¬ 
schränke sich die gesetzgebende und richterliche 
Gewalt der Polizey blos 1) auf Modifikation der ein- 
z-Inen XJroceduren des Rechts, wie bey dem Ver¬ 
bale der Getraideausfuhr, des Verkaufs der ersten 
Lebensbedürfnisse, der Bestimmung gewisser Taxen 
w. s. w-, und dann 2) beschäftige sie sich nicht 
mit wirklichen Rechtsverletzungen, sondern blos 
mit solchen Handlungen, welche, ohne an sich 
selbst ein Recht anzutasten, doch zu wahren, 
nicht selten bedeutenden Verletzungen der Rechts¬ 
objecte leicht Veranlassung geben , wie das Tra¬ 
gen geladener Feuergewehre, oder das Reiten und 
Fahren an öffentlichen häufig besuchten Plätzen, 
n. dergl. Es ist wirklich sonderbar, den Verf. hier 
Einschränkungen machen zu sehen, die den von 
ihm ausgestellten allgemeinen Begriff' boynahe ganz 
wieder aufheben, und welche zuletzt auf nichts 
anders hinführen können, als auf die Idee, der Vf. 
sey selbst über das Wesen der Polizey noch nicht 
mit eich im Reinen ; — eine Idee , in der sich 
überhaupt unser Urtheil über die ganze in dieser 
Schrift vom Vf. gelieferte Untersuchung ausspricht. 

Der beste Theil des ganzen bisher gewürdig¬ 
ten Werks sind die im letzten Abschnitte (S.5i4fg.) 
enthaltenen Bemerkungen über die Puncte, welche 
der polizeiliche Gesetzgeber zu berücksichtigen Lat. 
Doch gehören solche Untersuchungen eigentlich 
der Polizey Wissenschaft gar nicht an, denn eine 
Polizeygesetzgebung ist eigentlich ein Unding. 
Polizey und Gesetzgebung , jede hat ihr eigenes 
abgeschlossenes Gebiete, und die Polizey gibt so 
Wenig Gesetze, als die Gesetzgebung Anstalten tritt, 
die auf unmittelbare Förderung des Slaatszwecks 

berechnet sind. 

RECHTS IVI S SEN SC RAF T. 

Die Lehre von der Verjährung. Probe einer voll¬ 
endeten Bearbeitung des gesammten heutigen ge¬ 
meinen Civil - Rechts. Sachkundigen Männern 
zur Prüfung und Bcurtheilung vorgelegt von 
J. Ix. Rupp recht. Würzburg, b. Stahel. 1305. 

VIII. und 62 S. gr. 3- 

Der Verf. geht nach der Vorrede damit um, 
„ein System des gemeinen heutigen Civilrechts auf- 
zustelle^, welches alle dahin gehörigen Rechtsge- 
genslände, in so fern die darüber vorhandenen Ge¬ 
setzsammlungen seihst keine Lücken offen gelassen 
haben, gereinigt von allen historischen Erläuterun¬ 
gen und antiquarischen Schnörkeln (!)' in kurzen 
und bündigen Regeln so vollständig behandelte, 
dass jeder vorkomtnende Rechtsfall bestimmt unter 
demselben stünde.“ Dass die zweckmässige Aus¬ 
führung eines solchen Unternehmens, dessen Schwie¬ 
rigkeiten dem Verl, nicht unbekannt sind, theils 
für das Rechtsstudium, theils für die Praxis von 
den woklthäligstcn Folgen seyn müsse, bedarf kei¬ 
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nes Beweises; daran aber, dass die Lehre von der 
Verjährung, welche nur durch historische Behand¬ 
lung verständlich werden kann, mit ihren eben so 
zahlreichen als wichtigen Conlroversen dazu geeig¬ 
net sey, um nach dem Plane de9 Verfs. zur Probe 
bearbeitet zu werden, muss Rec. um so mehr zwei¬ 
feln, da des Verfs. Absicht auf- die Erleichterung 
des' Rechtsstudiums mit gerichtet ist. In dieser 
Rücksicht darf es auch einem Auszuge aus den Ge¬ 
setzen, wie er hier geliefert werden soll, an einer 
strengen logischen Ordnung nicht fehlen, indem 
durch die Aufstellung einzelner kurzen Sätze, de¬ 
ren Zusammenhang nicht sogleich zu übersehen ist, 
dem angehenden Juristen das Studium erschwert 
wird, und die Abweichung von logischer Conse- 
quenz zu Wiederholungen Veranlassung gibt. Der 
Verf. handelt die Lehre von der Verjährung in 167 
kurzen Paragraphen ab, deren jeder einen allgemei¬ 
nen Satz enthält. Unter den Paragraphen veerden 
die Gesetzstellen und Rechtslehrer angeführt, wo¬ 
durch die Wahrheit der Sätze belegt wird. Ausser¬ 
dem sind häufig den Paragraphen Anmerkungen bey- 
gefiigt, worin der Vf. seine eignen Ideen vorträgt, 
und die Ivleynnngen andrer theils widerlegt, theils 
berichtiget. Diese Anmerkungen sind im Grunde 
das Verdienstlichste an der.ganzen Schrift, und be¬ 
zeichnen den Verf, als einen belesenen, prüfenden 
und denkenden Mann; aber der übrige Theil der¬ 
selben ist weiter nichts, als ein blosser Auszug au» 
Tkiebauts Werke über Besitz und Verjährung, und 
aus dessen System des Pandektenrechts, aus wel¬ 
chem auch die Allegate entlehnt sind. Doch weicht 
der Veit, bisweilen von den Meynungen seines 
Führers ab, und vorzüglich ist diess der Fall bey 
der Lehre von der unvordenklichen Verjährung. 
Ob durch solche Auszüge aus bekannten Schriften 
andrer Rechtslehrer für die Wissenschaft selbst ein 
wesentlicher Gewinn hervorgebracht werde , zu¬ 
mal wenn bey einer nur der geschichtlichen Bear¬ 
beitung fähigen Lehre alle historischen Data über¬ 
gangen und blos allgemeine Grundsätze aufgestellt 
werden , muss Rec. um so mehr dahin gestellt 
seyn lassen, da gewiss mehrere Leser mit ihm ein¬ 
verstanden seyn werden, dass der Verf. durch nä¬ 
here Auseinandersetzung seiner in den Anmerkun¬ 
gen oft nur angedeuteten Ideen, mit Hinweglassung 
des bereits bekannten, sich ein bleibenderes Ver¬ 
dienst um die Bearbeitung des Civilrechts erwoiben 
haben würde. Der Plan der Schrift ist folgender. 
Zuerst wird im Allgemeinen von der Verjährung 
gehandelt , W'obey auch die Grundsätze von der 
Unterbrechung derselben, und von der Wiederein¬ 
setzung in den vorigen Stand gegen dieselbe mit 
eingeschaltet werden. Sodann folgen die Princi- 
pien von der erlöschenden und erwerbenden Ver¬ 
jährung, und den Beschluss macht die Lehre von 
der immcmorialverjährung. Einer strengem logi¬ 
schen Anordnung scheint uns der allgemeinere Theil 
zu bedürfen; denn so sind z. B. die Grundsätze 
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von der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
$. 20 — 39. 64 — G8- zu sehr zerstückelt, als dass 
man sie sogleich übersehen könnte. Im Einzelnen 
bemerken wir, dass manche Sätze nicht durchaus 
richtig, vollständig und unbedenklich sind. So ent¬ 
hält die (j. 15. angeführte l. iö. x, de fund. dot. kei- 
nesweges, dass gegen Dotalsaehen der Ehefrau wäh¬ 
rend der Ehe auch keine Verjährung fortgesetzt 
werden könne, vielmehr lässt sie die Fortsetzung 
und Vollendung nach. Beym 26. ($. fehlt der in 
der citirten l. 40. 1. x. ex quib. causs. maj. ange- 
dcutete Fall, wenn der zurückgelassene Procurator 
verstorben ist; dagegen ist (j. 50. dahin einzuschrän¬ 
ken, wenn der Abwesende keinen Procurator hin¬ 
terlassen, auch kein freywilliger Defensor desselben 
sich gefunden hat. Bedenklich scheint es, wenn 
der Verf. $. 32. nach Thibaut annimmt, dass der, 
welcher von seinem Rechte nicht hat unterteiltet 
seyn können , in den vorigen Stand einzusetzen 
aey. Die l. 6. x. de calumn. handelt von einem be- 
sondern Falle und die Praxis unterstützt den Satz 
des Verfs. auch nicht. Dass der Verf. in der Note 
zum §. 52. S. 25 die von Thibaut (j. 45* aufgestellte 
Regel über das Zusammentreffen der erlöschenden 
und erwerbenden Verjährung ganz, und also auch 
in doctrineller Hinsicht, als überflüssig verwirft, 
können wir eben so wenig billigen, als dass beym 
0. G3. die in l. 7. Cod. de temp. in integr. rest. 
anzutreffende Beweisstelle unangeführt geblieben ist. 
Auch wird die im it>4ten tj. aufgestellte und in der 
Anmerkung vertheidigte Regel durch die angezoge¬ 
nen Gesetze nicht begründet, da diese bloss von 
dem Falle einer kereditas jacens handeln, wo be¬ 
kanntlich vermöge einer rechtlichen Fiction die 
Person des Erblassers als fortdauernd angesehen, 
und der Besitz für fortgesetzt geachtet wird. Diess 
kann aber auf den Fall, wo jemand den Besitz 
einer Sache verlassen, sich also freywillig um die 
possessio continua gebracht hat, nicht ausgedehnt 
werden. Endlich weicht der Vf. in der (j. 153 u. ff. 
vorgetragenen Lehre von der Immemorialverjahrung 
vorzüglich darin ab, dass er 160. unter Beziehung 
auf das kanonische Ptecht die bona fides zu den 
Erfordernissen dieser Verjährung rechnet. 

E R D B E S C TI R E I B U N GL 

Kurze merkantilische Erdbeschreibung der österrei¬ 
chischen Erbstaaten. Mit dem Nothwendigsten 
aus der matüeniat. Geographie. Verfasst von Franz 
Xao. Bons ain g, Prof, der k. k. Realahad. in Wien. 
Wien, bey Doll, \QoQ, 728. 8- (r Thlr. G gr.) 

Ein verunglückter Versuch einer merkantilisehcn 
Erdbeschreibung der österreichischen Erbstaaten. 
E'ue merkantilische Erdbeschreibung des österrei¬ 
chischen Kaiserstaats gehört noch unter die from¬ 
men V\ ünsche. Des Herrn Professors Konsaing 
Skizze strotzt von geographischen und statistischen 
Irrthumern. Er ist gar der Mann nicht, der einen sul* 
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eben Versuch mit Glück wagen konnte, denn er ist 
in der neuesten Geographie und Statistik Oester¬ 
reichs sehr unbewandert, und besitzt auch nicht 
gründliche Handelskenntnisse. Sehr zu bedauern 
sind die Schüler, 'welchen dieses Machwerk, als 
Lehrbuch wird in die Hände gegeben werden. 

Schon in der kurzen Vorrede stellt Hr. Bonsaing 
S. 4 den irrigen und zugleich lächerlichen Satz auf, 
,, dass die Veredlung der erzielten Produkte zu Ma- 
nuiakturwaaren durch wirkliche Kauileute müsse be¬ 
wirkt werden.“ Hat wohl Hr. B. irgendwo einen 
Kaufmann aus Eisen StahHvaaren oder aus Wolle 
Tücher fabriciren gesehen? oder sollte es wünschens- 
wertli scyn, dass der Kaufmann und Fabrikant in ei¬ 
ner Person vereinigt sey? Die gesunde Staatswirth- 
schaft lehrt das Gegenlheil. Die magere und durch¬ 
aus unbefriedigende mathematische Erdbeschreibung 
des Vfs. S. 5—11 hätte füglich ganz wegbleiben kön¬ 
nen. Auch dieser Abschnitt des Machwerks enthält 
Irrthümer und zeigt an, dass der Vf. ein Idiot ist. S. 5 
nennt er die Polargegenden entgegengesetzte Flächen, 
ungeachtet er die Gestalt der Erde kugelähnlich nennt, 
S.ß. 6agt er: ,,Vom Aequator in einer Entfernung von 
beylüußg 23|° nach Norden und Süden, findet man 
einen Parallelcirkel, welcher der Wendekreis heisst,“ 
und: „Wenn man von jedem Pole, gegen den Aequa- 
tor zu, auf dem Meridian, beylüußg 23^° zählt, so 
findet man auf diesem Puncte, in jeder Hälfte einen 
Parallelcirkel, welcher Polarcirkel heisst.“ Der mache*, 
mat. Geograph darf nicht so unbestimmt sprechen. 

In der kurzen polit. Erdbeschreibung Europa’® 
überhaupt spricht Hr. B. von einem Grossjürstenthnm 
(anstatt Grossherzogthum) Warschau, und die ganze 
Aufzählung der europäischen Staaten ist mangelhaft 
und verworren. — S. 14 beginnt der Vf. von dem 
österreichischen Kaiserthum insbesondere zu handeln. 
Hier folgt ein Irrthum auf den andern, und man sieht 
auf jeder Seite, dass der Vf. nicht die neuesten und 
besten, sondern veraltete Quellen benutzte. S. 14 
spricht er von einem Königr. Sinnieu. Den Flächen¬ 
inhalt des österreichischen Kaiserstaats gibt er S. 15 
nach Fabri’s Handbuch der Geographie (Fabri ist über¬ 
haupt bey seinen geographischen und statistischen An¬ 
gaben sein Gewährsmann) auf 11539 Quadrntmeilen 
an, da er doch nach Liechtenstern nur 1 ©937■*!&■»• 
oder nach den neuesten Berechnungen noch richtiger 
nur 10880 Tjf, Quadratra. beträgt. D{R Zahl der Ein- 
wohner im österreichischen Kaiserstaat gibt Hr. B. 
nach Fabri an anf 22,304,688» da derselbe doch nach 
Bisingers zu geringer Angabe 22,578,555, oder rich¬ 
tiger 22,576,500 (nach Liech tenstern gar 24,900,400) 
Einwohner enthält. S. 16 bis zu Ende handelt der 
Vf. von den einzelnen Provinzen des österreichischen 
Kaiserstaats in folgender Ordnung: Erzherzogthum 
Oesterreich, Herzogthum Steyerraark, Iierz. Käm- 
then, Iierz. Kr ain mit dem Hydrianer (Idrianer) Ge¬ 
biete und dem österreichischen Istrien,. Friaul, Trie- 
eter Gubeniium, Herz. Salzburg, Fürsteiafhum Berch¬ 
tesgaden, Königr. Böhmen, Königr. Ungarn, die 
Königr. Slavonien und Sircoieu (Sirmicn 1*1 bloss eiue 
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Gespannschaft des Königr. Slavonien), Kön. Kroatien, 

Kon. Galizien und Lodomeisen, Buckowina (ist jetzt 

nur ein KreisOstgaliziena), Grossfürstenthum Sieben¬ 

bürgen, Maikgrafthum Mähren. Die Rubriken, die 

der°Vfl abbandeJt (bey einer Provinz mehrere, bey an¬ 

dern wenigere), sind ‘ geographische Lage, Einthei- 

lung, Boden, Produkte, Bevölkerung (der Vf. gibt 

aber nicht die Gesamtzahl der Einwohner an, son¬ 

dernsagt nur, wie viel Menschen nach Fabri aut eine 

Ouadratmeile gehen), Industrie, Ausfuhr, Einfuhr, 

Hauptstadt, merkwürdige Orte (blos ein Nameuver- 

zeiehniss). Aus- und Einfuhrswege (unter dieser Ru¬ 

brik sind nur die Flusse genannt, nicht auch die Han¬ 

delsstrassen), Handelsbilanz, Grenzen (diese Rubrik 

sollte gleich auf die Rubrik der Lage folgen), Verbes¬ 

serung Unter der Rubrik : Verbesserung, schlägt der 

Vf- oft ganz unanwendbare Mittel \ or, z. B. auch in 

holzarmen Provinzen die Glashütten. Der Flächenin¬ 

halt wird nicht angegeben. Von den unrichtigen An¬ 

gaben des Vfs. nur einige Beyspiele. ln Oesterreich 

unter der Ens leben auf einer Quadratm. nicht gegen 

4000 Menschen, sondern 3050. Steyermark hat aut 

einer Quadratm. 2063 Menschen (der Vf. sagt nach Fa¬ 

bri : über 2000). Anstatt Mur oder Muhr fuhrt Hr. B. 

s 24 Muer an. Für Steyer mark passt nicht die vom Vf. 

anempfohlene Anlegung von Glashütten, da für die 

Eisenwerke sehr viel Holz verbraucht wird. Kärnthen 
hat apf einer Quadratm. nicht bey 1500 Menschen, wie 

tj ß S. 26 nach Fabri anfiihrt, sondern nach Liecbten- 

stern 1437. Von der Handelsbilanz Kärnthens sagt 
^ nij ganz unverständlich: ,,ist im Vergleich 

mit arv,"rn Ländern für dieses Land nicht \ ortherlhaft. 

Den Krainern empfiehl! <ler Vf. S. 3« di« Ansiedelung 

der an»oi'ischen Ziegen. Warum nicht lieber diel.m- 

fül.rung feinwolliger Scbaafe? Ueym Tnesfe. Oeb.et 

fder Vf?sagt: Gubernium) wird nur Priest als bee- 

und Handelsstadt angeführt: von der Lage, Bevölke¬ 

rung Boden, Industrie u. s. w, wird nichts gesagt 

Im Salzburgischen Herzogthum kommen nach Bleuel 

auf eine Quadratm. 1065 Menschen: Hr. B. sagt bloss 

über .000. s. 38 hätte der Vf. ,ta< Erdäpfel setzen sei- 

len: Kartoffeln, denn er meynte doch ohne Zweifel 

Solanum tuberosum Linn. und nicht Helianthus tube- 

rosus Linn. (französ. töpinambours). Berchtesgaden 

enthält auf einer Quadratrneile nicht gegen 1300 Men¬ 

schen, wie Hr, B. S. 39 versichert, sondern nur 900. 

Bey Böhmen sagt unser Idiot S.41. es hat alle 1 ro- 

dukte, ausser Salz. Also auch Kaffee, Zuckerrohr, 

Baumwolle u. s. w,? Böhmen hat auf einer Quadratm. 

'•re -Menschen: Hr. B. sagt blos ,, über 3000.“ Was 

soll das heissen S. 42: Böhmens Industrie ist zu gut ? 

« * Ungarn sagt der Vf, S. 47, es habe alle Metalle, 
ausser Zinn? Also auch Platina? Doch dieses Metall 

kennt unser Vf. schwerlich, so wie auch nicht die neu 

en* deckten Metalle, von welchen nicht alle in Ungarn 

an zu treffen .sind. 6-48 sagt der Vf., Ungarn führe aus 

twas Ochsen und Schiceine, anstatt: 01.deOchsen und 

i Weine Unter den besten W.einen Ungarns ist S. 49 

der Meneseher nicht angeführt, der an Güte gleich aut 

den T okay er folgt. Anstatt Neszmiller lese man Nesz- 

miler. Als vorzügliches Mittel der Verbesserung der 
ungarischen Industrie gibt der Vf. S.50 an: Frtheiluhg 
besonderer Privilegien. Hr. B. ist also wohl ein Verthei- 
diger der Monopolien und hat gewiss Smith, ScMÖzer, 
Voss, Sonnenfels, Sartorius nicht gelesen V Ungarn hat 
auf einer Quadratm. weit über 2000 Menschen ; Hr. B. 
sagt blos „über 1900 “ Von der slavonischen Industrie 
sagt der Vf. S.52: „nichts das verdiente bemerkt zu 
'werden.“ Doch — wenigstens das starke Destilliren 
des Pflaumenbranntweins. Wie Hr. B. unter denEin- 
u. Ausfuhrwegen die Donau weglassen konnte, sicht 
Rec. nicht ein. Sowohl heySlavonien als Kroatien ver¬ 
fass der Vf. die Verbesserung der bis jetzt vernachläs¬ 
sigten Landvvirthschaft zu empfehlen. Von Galizien 
sagt Hr. B. S. 57^ besitze alle Produkte, ausser 
Wein und Metalle. Welcher Irrthum ! Wie viele Pro¬ 
dukte fehlen ihm ohne Wein! und hat es nichtKupfer 
und Eisen? Galizien hat über 2000 Menschen (nach 
Liechtenstern 222i) auf einer Quadratm. Hr. B. sagt 
mit Fabri „über 1700.“ S. 59 lässt er Galizien gegen 
Süden an Siebenbürgen grenzen, ungeachtet er (ob¬ 
gleich irrig) die Bukowina von Galizien trennt und 
besonders abhandelt, ln Siebenbürgen sind auf einer 
Quadratmeile 2495 Menschen: Hr. B. sagt mit Fabri 
„über 1200 Menschen.“ Von der Industrie der Sieben¬ 
bürger sagt er S. 65. sie scy nicht von Bedeutung. 
Diess ist falsch, ungeachtet Hr, Rohrer in seinen sta¬ 
tistischen Schriften dasselbe behauptet. Die Industrie 
derKronstädter wenigstens ist gewiss bedeutend. Un¬ 
ter den vom Vf. angeführten Produkten Siebenbürgens 
vermisst Rec.: Getreide, Tabak, Wild. Von Mähren 
behauptet der Vf. auch sehr albern : es besitze alle Pro¬ 
dukte, ausser Salz. Auch will er wissen, dass man in 
Mähren Meerschaum und eine Art Bernstein findet. 
Wer mag dem Vf. diese Mährchen aufgeheftet haben? 
Mähren hat auf einer Quadratm. 5587 Einw.: Hr. B. 
sagt „gegen 3000 Menschen.“ Dasselbe gilt vom Öster¬ 
reichischen Schlesien. Was bedeutet w ohl S. 71: ,,et¬ 
was Bisen?" Rec. ist dieser österreichische Provin- 
zialism noch nicht vorgekommen. Den Einwohnern 
des österreichischen Schlesiens empfiehlt Hr. B. die 
Zucht der angorischen Ziegen. Möchten sie lieber vor 
der Hand nur ihre Schaafzucht veredeln ? 

Diess mag hinreicben, zu zeigen, wie schlecht 
diese mercantilische Erdbeschreibung sey ! Sollte Rec. 
alle Irrthümer des Verfs. rügen und verbessern, so 
müsste er e in besonderes Buch schreiben. In der Vor¬ 
rede droht Hr. B. „bey fixirter Ordnung und Ruhe 
unserer Halbkugel das übrige Europa, nach eben die¬ 
sem Plane verfertigt, [eigene Worte des Vfs.JJ nach¬ 
zutragen.“ Möge er von diesem Vorsatz abstehen: 
denn da er sein Vaterland sowenig kennt, wie schlecht 
würde es erst mit seiner niercamilischenErdbeschrei¬ 
bung des übrigen Europa aussehen! 

Der Verleger mochte den geringen Gehalt dieser 
kleinen Schrift tühien, da er sie aut schlechtem grauen 
Papier Abdrucken lies«, was sonst bey seinen V ei lags¬ 
werken der Fall zu seyn nicht pflegt. Möge er eine 
bessere mercantilische Geographie durch einen dem 
Werke gewachsenen Mann verlassen lassen! 
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MATHE M A T 1 K. 

E ob el' S, Präoeptors am Gymnasium zu Stuttgardt, prak¬ 

tische Feldmesskunst für Land - Feldmesser oder 

für diejenigen, welche sich in der Feldmesskunst 

gelbst unterrichten wollen. Vierte Auflage. Tübin¬ 

gen , b. Heerbrandt. 1309. 8* Fünf Kupfertafeln. 

£78 S. (16 gr.) 

Der Verf. erklärt die Decimalbrucbrechnung mit 
Anwendung auf das Decimalmaass; die Extraction; 
Maassreductionen insbesondere des neuen und alten 
Würtemhergischen, wozu die Formeln und sechs 
Tabellen berechnet sind; das praktische Abstecken 
und Messen der Linien, Perpendikel, Parallellinien; 
die Ausmessung, Berechnung und Theilung gege¬ 
bener Figuren und Felder; die Berechnung geome¬ 
trischer Körper mit Anwendung auf Gegenstände 
im gemeinen Leben; mehrere Visirmaasstäbe; end¬ 
lich in einem sehr kurzen Anhänge einen einfachen, 
aber desto unvollkommnern Messtisch, dessen Ge¬ 
brauch zu Messung einzelner Linien und kleiner 
Districte, einige Höllenmessungen und die Einrich¬ 
tung der Flurcharten. Eine Messtange oder eine 
Messkette, die Winkelschcibe zu Visirung rechter 
und balbrechter Winkel und ein Reisszeug sind die 
Instrumente, die der Verf. seinen Landfeldmessern 
gibt. Was müssen aber das nur für Leute seyn? 
Viel und sehr viel richtiges, vorzüglich in sehr 
coupirtem Terrain, wird wohl nicht durch diesel¬ 
ben fertig werden. Um aus der obigen Schrift den 
gehörigen Nutzen zu ziehen, räth ihnen aber Rec., 
eich ja mit Arithmetik, Algebra, den Logarithmen 
und der ganzen Elementar-Geometrie vertraut ge¬ 
macht zu haben; ausserdem sind eine Menge Dinge 
theils nicht zu verstehen , theils auf Treu und 
Glauben anzunehmen. Auch mit der Ordnung der 
vorgetragenen Lehren müssen sie es nicht zu genau 
nehmen; so finden sie z. B. die Berechnung des 

Zweyter Band. 

abgestutzten Kegels vor derjenigen des Cylindera 
und des ganzen Kegels. Die Formel ($. 217) findet 
man auch ohne Trigonometrie sehr leicht aus den 
folgenden ($. 218)- Die Würtemhergischen Maass- 
reductions-Tafeln und Rechnungen des Verfs. ver¬ 
dienen aber den dasigen Schulen und Einwohnern 
empfohlen zu werden. 

J* C. Fischer'Profeisors, Erste Gründe der rei¬ 

nen Mathematik oder die Arithmetik, Geometrie 

und Trigonometrie zum Unterricht für die Jugend 

von zwölf bis sechszehn Jahren. Dortmund, bey 

den Gcbriid. Mallinckrodt. 1809. 8. Drey Kupft. 
229 S. (16 gr.) 

Diese Schrift wird ihren Zweck, der Jugend 
die ilnem Alter angemessenen Lehren der reinen 
Mathematik bekannt zu machen , und ihr durch 
die Ordnung des Vortrags zum Denken und 
Schliessen Anleitung zu geben, gewiss nicht ver¬ 
fehlen. Der Plan ist mit echt philosophischem 
Geiste entworfen , und das Ganze der Deutlich¬ 
keit unbeschadet überaus kurz und gedrängt aus¬ 
gearbeitet; so dass diese Schrift Personen von rei* 
lern Jahren auch sehr gut zum Selbstunterricht# 
dienen würde; doch wird dann der erste Anfänger 
eine grössere Menge von Aufgaben und Beyspielen 
vermissen, welche dem Lehrer einzuschaltcn über¬ 
lassen blieben. Die theoretischen Lehren des Rech- 
nens sind in der Arithmetik von der praktischen 
Anwendung, se wie in der Geometrie die Anwen* 
düng der Arithmetik auf die Geometrie abgeson¬ 
dert. In der Arithmetik ist von den Gleichungen, 
nur die einfache und die reine quadratische und 
cubische vorgetragen , die Lehre von den Loga¬ 
rithmen aber geradehin weggelassen. So ist auch 
die Trigonometrie nur ein kurzer Abriss derselben, 
ihren Nutzen und Zweck zu zeigen , ohne sie 
ganz vollständig abzuhandeln, 
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C. B uz enge ig er* s, Professors, Leichte und kurze 

Darstellung der Differential - Rechnung. Ansbach, 

b. Gassert. 1809- 4- 54 S* (9 §r<) 

Den der Deduction der Differentialrechnung 
aus den Begriffen des Unendlichen , so wie aus 
denen der auf Geometrie und Mechanik gegründe¬ 
ten Grenzverhältnisse mit Recht gemachten Vor¬ 
würfen auszu weichen, leitet der Verf. diese Rech¬ 
nung aus der Entwickelung der Functionen in Rei¬ 
hen ab, so wie es auf eine ähnliche Weise bereits 
durch Lagrange geschah. Er zeigt nemlich zuvör¬ 
derst, dass sich eine jede Function von x, sobald 
x um s zunimmt, in einer Reihe von der Form 

X X's + X"s (s — «0 + X"'s (s — w) (s — 2 w) + etc. 

darstellen lasse, worin w eine neue veränderlich® 
Grösse und X,X' etc. neue Functionen von x be¬ 
deuten, welche so bestimmt werden, dass man 8 
successive o, w, 2^,3* etc. in dieser Reihe setzt, so 
dass in ihnen s verschwindet. Bey dieser Bestim¬ 
mung geht die obige Reihe in die folgende 

f(x + .) = f(x) + 4- £' »+ 
X X • ** 

0 

r 00 + 
6 (S — w) (8 - 2 w) 

1.2.3 
(x) etc. 

über. Wo f (x) , f"(x) etc. stets aus dem vorhergehen- 
f (x-j-w) — f'(x). 

den so entsteht, dass z. B. f" (x) rzr- 
W 

Durch diese Reihe entwickelt der Verf. 'Newton's 
Binomium, die natürlichen und gemeinen Logarith¬ 
men, und die Werthe der trigonometrischen Li¬ 
nien; zeigt, dass dem Bruche §, welcher aus je¬ 
der Function , die im Zähler und Nenner einen 
gemeinschaftlichen veränderlichen Factor hat, ent¬ 
springt, reelle Werthe entsprechen; dass ferner die 
Grössen f(x),f"(x) etc., für w — o stets mit 
Leibnitzens ersten, zweyten etc. Differential - V er- 
hältnissen gleich seyen ; und lehrt endlich den 
Werth dieser Brüche, d. i. die Differential - Ver¬ 
hältnisse für die einfachen und zusammengesetzten 
Functionen aller Art finden. Durch seinen Vortrag 
hat der Verf.' die Erlernung dieser Rechnung auf 
dem von Lagrange gebahnten Wege gewiss sehr 
erleichtert; gab aber wohl dem Anfänger zu wenig 
Gelegenheit, die gegebenen Formeln auf Beyspiele 
an’zuwenden; insbesondre würden die letzten Blät- 
fer dadurch gemeinnütziger geworden seyn, und 
Wenn zugleich die dasigen allgemeinem Bezeich¬ 
nungen etwas näher erklärt geworden wären. In 
den Rechnungen S. 7 fehlen die Potenzen von w 
als Coefficienten, 

Rernard de Lin den au,Tables Barometriques pour 

faciliter le calcul des nivellenuents et des mesu- 

jret dies hauteurs par le barometre, Gotha, chez 

Becker. 1809. 8. 65 Seiten Einleitung. 170 S. 

Tabellen. (s^Thlr. 12 gr.) 

Dieses Werk ist ein neues Zeugniss deutsche» 
Unverdrossenheit und deutschen Verdienstes um die 
Wissenschaften. Die Formeln, welche der Hr. Vf. 
für den Höhenunterschied zweyer Standpuncte auf¬ 
sucht, sind Functionen 1) von den beobachteten 
Barometerhöhen; 2) von dem Einflüsse, welchen 
die während der Beobachtung herrschende Tempe¬ 
ratur des Quecksilbers, so wie auch die Abnahme 
der Schwere in grossem Höhen auf dieselben hat; 
3) von der Temperatur der Luft in beyden Stand- 
puncten mit Rücksicht auf das Gesetz der verän¬ 
derlichen Abnahme der Wärme in höhern Luft¬ 
schichten; 4) von dem Verhältniss der specifischen 
Dichtheit des Quecksilbers und der Luft bey o° 
lleaum. und von der mittlern dabey beobachteten 
Barometerhöhe; 5) von der Veränderung der 
Schwere in Rücksicht der geographischen Breite. 
(Im folgenden wird sich auf diese Zahlen bezogen.) 
Die Rücksicht auf alle diese einwirkenden physi¬ 
schen Gegenstände gibt aber auch eine bewunderns¬ 
würdige Uebereinstimmung der Resultate mit trigo¬ 
nometrischen Messungen. So verwickelt diese For¬ 
meln erschienen, so wusste ihnen der Verf. doch 
eine solche Form zu geben, dass sich ihre Theile 
in sehr geschmeidige Tafeln bringen Hessen, welche 
beyrn Gebrauch keine Interpolation erfordern, und 
die Bestimmung des Höhenunterschiedes in die Ad¬ 
dition und Subtraction einiger Zahlen verwandeln. 
Den Gebrauch dieser Tafeln lehrt in einem beson¬ 
der» Abschnitte die Einleitung: da sich auch Per¬ 
sonen, wTelche nicht geradehin die Deduction der 
Formeln, nach denen sie berechnet werden, ver¬ 
stehen, sehr leicht darein finden können; so ist zu 
hoffen , dass sieh nunmehr desto mehr Reisende 
mit der Untersuchung des Niveaus der Erdober¬ 
fläche beschäftigen werden. Die Einleitung zeigt 
den Nutzen, welchen dergleichen Untersuchungen 
haben; enthält alle die Beobachtungen, welche bis 
jetzt in dieser Hinsicht angestellt worden sind; eine 
überaus interessante und vollständige Erzählung der 
Versuche von ToricellVs und Descartes Zeiten an 
bis jetzt , die Theorie der Höhenbestimmungen 
mittelst der Barometer zu finden, welche die De¬ 
duction. der Formeln des Vfs. beseliliesst. Die letz¬ 
tere weicht von der durch La Place gegebenen in 
folgender Hinsicht ab: La Place nahm den von Ra- 
mofid in den Pyrenäen bestimmten barometrischen 
Coefficienten wegen No. 4- oben 94°8 an> der Verf. 
anstatt dessen 9442» ein Rosultat, welches er aus JS 
von Deine, Saussure, Schuckburgh, Rarnond, Roy 
und Lacaille unter allen Breiten angestellten Messun¬ 
gen ableitete; in Rücksicht des Gesetzes (No. 3) nahm 
er statt des von La Place angewendeten Coefficienten 

t -4— f 
(x _l—-3--) den bereits früher von Hennert und 

2n 
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Tobias Mayer berichtigten; endlich brachte der Vf. 
die Reduction der Barometerhöhen wegen der Tem¬ 
peratur des Quecksilbers (No. 2) mit einer kleinen 
Veränderung wie Deluc in Rechnung. Damit man 
aber auch sogleich die Resultate, welche die For¬ 
meln von La Place, Trembley, Roy, Schuckburgk 
und Deluc geben würden, erhalten könne, berech¬ 
nete er die Reductionscocfficienten Tab. XI. Die 
Logarithmen der so eben erwähnten reducirten Baro¬ 
meterhöhen enthält Tab. I.; Proportionaltheile zuEr- 
sparung der Interpolation Tab. II. III.; die Correction 
der beobachteten ßarometerhöhen wegen der Eigen¬ 
schaften der Haarröhrchen Tab. IV.; die Correction 
der durch Tab. I. berechneten Höhenunterschiede 
wegen No. 3* Tab. V. VI.; die Correction derselben 
Wegen No. 5- Fab. VII. und die Correction wegen der 
Abnahme der Schwere in grossem Höhen Tab. VIII. 

Um auch aus dem beobachteten Thermo-Baro- 
meterstande die Höhe des Ortes über dem Meere zu 
finden, gibt Tab. IX. für die mittlere Barometerhöhe 

Z. 1. 
£ß 2>2 am Meeresufer den daselbst correspondiren- 
den Thermometerstand, so dass man jene Höhe wie 
oben für zwey Standpuncte berechnen kann; Tab. X. 
gibt aber dieselbe für die Beobachtung unmittelbar. 

Tab. XII. XIII. sind bestimmt, nach Humboldt, 
Ottmannsn. Allent die Horizontalentfernung zweyer 
Oerter aus ihrem gegenseitigen Höhenwinkel und ih¬ 
rem Niveauunterschiede zu finden; die dazu gehöri¬ 
gen Formeln enthält die Einleitung. Tab. XIV. XV. 
XVI. XVII. sind Reductionstafeln für das neu - und 
altfranzösische Maass, für Barometerskalen in engli¬ 
schen und französischen Maassen; für die Thermo¬ 
meter von Fahrenheit und Reaumur; für Reaumur’s- 
Skalen in 100 und in ßo Theilen. Den Schluss der 
Einleitung machen Vorsichtsregeln bey Barometer¬ 
beobachtungen, und die Anweisung, die Tafeln zu 
gebrauchen. Der Druck und Vortrag sind schön. 

z. B. S. 6. 7. axb = äb; S. 35 die Entstehung, kür¬ 

zere, Summirung und Benutzung des zusammenhän¬ 
genden Bruchs ; S. 49. 50 die Gründe und Regeln 
der Cubikcxtraction; S. 50-53 die Benutzung der 
arithmetischen Verhältnisse; S. 58- 59 die Erklärung 
und die Grunde der einfachen und zusammengesetzt 
teil Regel de tri, da im Gegentheil die darauf fol 
gende Kettenregel, Gesellschaftsrechnung etc. so über¬ 
aus deutlich auseinandergesetzt ward; S. 71 die Ent 
stehung des Verhältnisses 100:104. Heterogene Dingo 
sind me in algebraischen Formeln addirt, dagegen 
fehlte die Erklärung S. 3. Die S. ß2- 84 erste vom 
\err vorgeschlagene Methode, Logarithmen echter 
Bruche positiv zu erhalten, ist verwirrend und also 
zu verwerfen. Das Zahlenbeyspiel S. 4 muss der be¬ 
gebenen Subtractionsregel gemäss heissen: 5 — (3)^ 
2+ 3— (3) = 2- Hier und da hätte der Verf. den 
Buchstabenbeweis, von dessen Nutzen selbst über¬ 
zeugt, öfterer an wenden können. 

5 TA TIS T I K. 

Historisch - statistisch - topographisches Gemälde vom 

Herzogthume Kraiu, und demselben einverleibten 

Istrien. EinBeytrag zur Völker- und Länderkunde, 

herausgegeben (Herausgegeben) von Heinr. Georg 

Hoff > kontrolirendem Sekretär bey der k. k. Banko-^ 

Tabak- und Siegelgefällen - Ka mineral - Administration in 

Krain u. Friaul, dann verschiedener Akademien MiteHed. 

.Erster Theil. Laibach, b. Korn, und in den besten 

Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums 
Mit einer Vignette. i8o8. 192 S. g. Zweyter Th. 

Laibach, gedruckt bey Retzer und zu haben bey 
Korn. 1808. 208 S. 8- 

Fr enzel's, Directors u. Professors, Anfangs gründe der 

gemeinen Arithmetik und Algebra. Zweyte Auflage. 

Eisenach, b. Wittekindt'. 1809. 8- 96 S. (6 gr.) 

Die Folge der vorgetragenen Lehren ist: Rech¬ 
nung mit entgegengesetzten Grössen; Reduction ein¬ 
facher Gleichungen, gemeine Bruchrechnung, bey- 
des auf algebraische Aufgaben angewendet; Potenzen 
nebst einer vorläufigen Erklärung der Logarithmen; 
Decimalbrüchc; Extraction; Verhältnisse, Proportio¬ 
nen, Reihen und die Logarithmen mit Anwendung 
auf einfache und zusammengesetzte Regel de tri, 
Keltenrechnung , Gesellschaftsrechnung , Interessen 
von Interessenrechnung. Warum fehlte die Erklä¬ 
rung des dekadischen Systems und der gemeinen Zah- 
lenrechnung, so wie die Behandlung der bestimmten 
und unbestimmten Aufgaben von mehrern unbekann¬ 
ten Grössen und der quadratischen Gleichungen? 
Ueberraschung und Undeutlichkeit muss hier ferner 
Oft der mündliche Vortrag entfernen. Dahin gehört 

Zwar haben über Krain schon mehrere schätz¬ 
bare Autoren, namentlich Valvksor, Steinsberg, Hac- 
quet, Linhart geschrieben: aber ihren Gegenstand 
noch bey weitem nicht erschöpft. Das vorliegende 
Werk, dessen Verf. jene Schriftsteller benutzt hat 
liefert schöne Nachträge, die er zum Theil aus eige¬ 
ner Erfahrung gesammelt hat. Das dritte und letzte 
Bändchen ist auch sehen erschienen, aber dem Rec 
noch nicht zu Gesicht gekommen. 

In der Einleitung handelt Hr. H. von den Schrift¬ 
stellern über Krain, und theilt zugleich eine kurze 
Skizze der Geschichte Krains mit, die aber blos be- 
kannte Notizen enthält. Dann folgen vorläufige Be- 
merkungen über Kraiu in topographischer und stati¬ 
stischer Hinsicht. Aus diesen theilt Rec. folgende 
Daien mit. Brauchbar sind Kindermann’s Charten 
von Krain. Die Länge Krains von Abend gegen Mor¬ 
gen erstreckt sich auf 30, die grösste Breite aber von 
Mittag gegen Norden auf 25 deutsche Meilen. Im 
Ganzen genommen ist das Land sehr fruchtbar, ob¬ 
wohl hohe Alpen und Gebirge, auch ansehnliche Wal- 
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der einen grossen Theil davon einnehmen. Die Luft 
im Lande ist ganz verschieden , je nachdem die Ge¬ 
genden sind. In Oberkrain ist sie rein , trocken und 
etwas scharf, wie sie gewöhnlich in Gebirgsgegenden 
ist. In Unterkrain ist die Luft viel gemässigter, und 
nur in der Mittagsgegend um Laibach verursachen die 
Ausdünstungen desMorasts häufige Nebel und feuchte 
ungesunde Luft. Krain hätte hinlängliches Getreide, 
wenn nicht an Triest viel abgegeben würde. Inner- 
krain und Istrien hat vortreffliche rothe und weisse 
Weine, die im Auslande geschätzt werden. Unter¬ 
krain hat den herrlichsten Weinbau. In den Wein¬ 
gebirgen Unter - und Innerkrains wächst vortreffliches 
Obst; in Istrien und auf dem Karst wachsen Oliven¬ 
bäume, Citronen, Feige«, Pomeranzen u. 6. W. Horn¬ 
vieh und Pferde werden auch stark in Krain gezogen. 
Mit Fischen ist das Land nicht zu reichlich versehen. 
Auch an Wildpret ist kein Ueberfluss. An Holz hat 
Krain im Ganzen keinen Mangel. Flachs wird viel 
angebauet, Hanf sehr wenig. Die Schaafzucht wird 
in Krain sehr cultivirt, noch mehr aber die Bienen¬ 
zucht. Die Seidencultur ist im Ganzen noch unbe¬ 
deutend. Die Hauptgebirge des Landes sind alle kalk¬ 
artig. Die Eisenwerke, Hammer-und Schmelzwerke 
sind sehr einträglich, besonders aber das Quecksilber¬ 
bergwerk zu Idria. Unter den Flüssen Krains ist die 
Sau der ansehnlichste, unter den Landseen der Zirk- 
nitzer See. Manufakturen und Fabriken hat Krain 
jetzt schon beträchtliche; die Betriebsamkeit ist aber 
in Ober-und einem Theile Innerkrains stärker als in 
Unterkrain. Im ganzen Lande wird ungemein stark 
in Leinwand und Spitzen gearbeitet. Es wird auch 
viel feine Leinwand, eine Art von Schleyer, grobe 
Tücher, Flanelle, Zeuge, wollene Strümpfe und 
Socken, dann Pfund-und Sohlenleder, auchSämisch- 
und Corduanleder im Lande verfertigt. Die Ausfuhr 
von allen diesen Artikeln ist beträchtlich, und bringt 
jährl. gegen 600000 Gulden ein. Man rechnet, dass sich 
bis 100000 Menschen von Manufakturen und Gewer¬ 
ben, und über 10000 vom Bergbaue nähren. Ueber- 
haupt führt man aus Krain u Istrien in andere Länder 
aus: Eisen, Stahl, Quecksilber, Weine, Baumöl, Kasta¬ 
nien, Oliven, Pomeranzen, Citronen, Feigen, Lorbeer¬ 
blätter, Schildkröten, Schaafkäse, Leinwand, einen 
baumwollenen Zeug Muslan genannt, wollene Strüm¬ 
pfe, Zwirn, Spitzen, Leder, Honig, Wachs, wälsche 
Nüsse, allerley Holzarbeiten u. s. w. Da die Männer 
meistens des Handels wegen fast ganz Europa durch¬ 
gehen, mithin fast nur zur Winterszeit zu Hause sind, 
so liegt die Feldarbeit den Weibern hauptsächlich ob. 
Die benachbarten Seehäfen Triest und Fiume, wohin 
aus Krain sowohl Getreide, als auch Vieh, Schmalz 
und alle Gattungen der Hülsenfrüchte geliefert wer¬ 
den, sind zwar Ursache, dass da6 Getreide und andere 
Lebensmittel in Krain immer in sehr hohem Werthe 
stehen; indessen sind diese Handelsplätze für Kram 
sehr vortheilhaft in Hinsicht der Vorspann, des Fuhr¬ 
wesens, des Handels mit Holz, Bretern, Schachteln, 
Sieben, mehreren verarbeiteten Holzwaaren und an- 
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dem Landesprodukten, Krain enthält mit Inbegriff 
von Istrien 20 Städte, cg Märkte, 3440 Dörfer und 
gegen 200 bewohnte und unbewohnte Schlösser. An 
fruchtbringenden Gründen sind vermöge der Mappi- 
rung von 1^88 : im Laibacher Kreise 430105 Joch 
*5^6 Quadratklafter, imNeustädtler 563762 Joch 1020 
Q. Kl., im Adelsberger 417346 Joch 2o-| Q. Kl., zu¬ 
sammen 1466213 Joch 11964Q. Kl., davon sind Do- 
minical - Gründe 516622 Joch 199% Q. Kl., Rustical- 
gründe 949591 Joch 997^ Q.Kl. Nach der Conscription 
von 1805 waren in Krain, Istrien nicht mit gerechnet 
3334 Dörfer und darin 71262 Häuser, 427734 Ein¬ 
wohner, 19895 Pferde, 58786 Ochsen, 72864 Kühe, 
134321 Stück Schaafe. Vielleicht ist kein Land in 
Europa, das im Verhältniss seiner Grösse so mancher- 
ley Gebräuche, Sitten, Kleidertrachten, Sprachen, 
Mundarten und Gewerbe hätte, als Krain. Die Ein¬ 
wohner heissen zwar insgemein Krainer, aber unter 
diesen gibt es Gottscheer , Uskoken , Wippacher, 
Karstner, Tschitschen, Poigker, Istrianer, Liburnier, 
Wasser-Kroaten. Alle sind im Ganzen sehr ämsig, 
arbeitsam, zu Künsten und Wissenschaften aufgelegt, 
gastfrey. Der Oberkrainer ist von schönem Wuchs, 
munter, scharfsinnig, arbeitsam, reinlich in seiner 
Haushaltung, dabeyaber jähzornig und zänkisch. Der 
Innerkrainer ist ebenfalls von starkem festem Körper¬ 
bau, doch in der Arbeit gern träge und langsam, rach¬ 
gierig, verschlagen und mürrisch. Der Unterkrainer 
hingegen ist meistens von schwachem Körperbau, 
nicht selten schmutzig, in seiner Haushaltung nach¬ 
lässig, rachsüchtig, verdrossen, dem Aberglauben und 
liederlichen Leben ergeben. Die Krainer haben keine 
Lust zum’Soldatenstande. Die Wippacher (Vipanzi) 
wohnen im sogenannten Wippacher Boden und sind 
ein munteres Völkchen. Die Tschitschen sind sehr roh, 
haben eine eigene illyrisch-slawische Sprache und 
leben mühselig, weil der von ihnen bewohnte Erd¬ 
strich aus blosen Felsen besteht. Die Uskoken 6ind 
serwischen Ursprungs und stehen unter den Krainern 
am tiefsten in der Cultur. Die Gottscheer reden eine 
eigene deutsche Mundart, bewohnen einen Flächen¬ 
inhalt von 8 bis 9 Quadratm., sind gewöhnlich gut- 
müthige und sparsame Menschen, laufen in alle Län¬ 
der und handeln mit Lorbeerblättern, wälschen Früch¬ 
ten, Schleifsteinen u. s. w., und werden durch diese« 
unbedeutend scheinenden Handel wohlhabend. Die 
Karstner, die den sogenannten Karst bewohnen, sind 
verschieden cultivirt. Sehr umständlich beschreibt 
Hr. H. die verschiedenen Kleidertrachen dieser kraine- 
risclien Völkchen, von welchen die Uskoken und Gott¬ 
scheer auf der Titelvignette abgebildet sind. 

S. 5l beginnt die Beschreibung Oberkrains oder 
des Laybacher Kreises. Dieser Kreis beträgt an 
Flächeninhalt 35^ Quadratmeilen, und der längste 
Durchschnitt ist 17-J geographische Meilen. Darin 
sind vermöge der Conscription von 1805: 5 Städte, 
4 Märkte, 959 Dörfer, 22253 Hänser, 142419 Ein¬ 
wohner. Die Volkssprache ist wendisch, die herr¬ 
schende Religion katholisch. Aus diesem Kreise, 
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nebst dem ganzen Neustädtler und einem Theile 
des Adelsperger Kreises besteht das Bisthum Lai- 
bach. Der Kreis hat hohe und mittelmässige Berge, 
wenige Flächen. Die fruchtbringenden Gründe be¬ 
tragen 480,105 Joche. Es werden darin gezählt ein 
Kupferschmelzofen , 3 Stahl - und 10 Eisenschmelz¬ 
öfen, 44 grosse Schlaghammerwerke, 17 Stockham¬ 
merwerke, 6 Marmorbrüche, 1 Tortbruch, 1 Stein- 
kohlenbruch, ein Zinnoberbergwerk, einige Bley- 
schmelzöfen, mehrere Eisenbergwerke, Eisen-, 
H0I1- und Stucköfen, Stahl - und Streckhämmer. 
Die vorzüglichsten Berge in Krain sind: der Ter- 
glon (1699 Pariser Klaftern oder 10194 Pariser Schuh 
über der Meerestläche), Besianskyberg, Krainberg, 
Eisenberg, die Gallenbergischen Alpen, der Gaiss- 
riieken, der Grintariz, der Heiligenberg u. s. w. 
Sehr ansehnlich sind die zwey Landseen: der Felde- 
eer See und Wocheiner See. Unter den Flüssen 
Oberkrains sind die ansehnlicheren: die Save oder 
Sau , die Zayer, Kanker, Feistriz, Schwarza u. s. w. 
Det Oberkrainer Kreis ist eingctheilt in Q Oberwerb¬ 
bezirke, welchen 17 Unterwerbbezirke untergeord¬ 
net sind. Der Verfasser führt sie namentlich an. 

S. 79 — 89 «teilt eine topographische Beschrei¬ 
bung der Städte, Märkte, Dörfer und Schlösser im 
Laybacher Kreise. Der Verf. webt seiner ausführ¬ 
lichen Beschreibung auch die Geschichte der Städte, 
Marktflecken und Schlösser ein. Auf den letzten 
zwey Seiten des ersten Theils theilt der Verf. ein 
Vertfeichniss des Roheisen-Erzeugnisses in Oberkrain 
mit. In dem Hohofen zu Sava werden erzeugt 
15000 Centner, in dem Hohofen zu Jauerburg 
10000 Centner , in dem Hohofen zu Feistriz in 
der Wochein 800°Ct., in zwey Oefen zu Eisnern 
7000 Ct., in zwey Oefen zu Kropp 6000 Ct., in 
einem Ofen zu Steinbüchl 40°° Ct., in einem Ofen 
zu Feistriz ob Stein 3000 Ct., zusammen 53000 
Centner. Diese zu 5 fl. angeschlagen, haben den 
Werth von 265000 fl. 

Der ziveyte Theil beschreibt den Unterkrainer 
oder Neustädtler Kreis. Der Vf. theilt zuvörderst 
eine geographisch-statistische Uebersicht dieses Krei¬ 
ses mit. Der Flächeninhalt desselben beträgt .771 
Quadratmeilen. Er enthält laut der Conscription 
vom Jahr 1805: 7 Städte, 7 Märkte, i857 Dörfer, 
20772 Häuser, 6750 Pferde, 29262 Ochsen, 25779 
Kühe und 23424 Schafe. Die Einwohner sprechen 
wendisch und die Gottscheer deutsche Mundart. 
Die herrschende Pieligion ist katholisch: nur we¬ 
nige Einwohner sind der griechischen Religion zu- 
gethan. Der ganze Kreis gehört zur Laybacher 
Diöces und enthält 14 Decanate. Der Kreis besteht 
aus mittelmässigen Gebirgen, Hügeln und Ebenen. 
Fruchtbringende Gründe wurden im Jahr 1788» 
563763 gezählt. Guter Getreideboden ist vorzüglich 
längs' der Save. Häufigste Getreidearten sind: Wei¬ 
zen, Hirse, Heidekorn, Mais. Stark ist in diesem 
Kreise der Flachsbau, und der Weinwachs ist hier 
und da auch sehr gut. Das Innere des Landes ent¬ 

hält Eisen, Marmor und Steinkohlen. Minerali¬ 
sche Badquellen sind zu Klingenfels, Altenburg und 
Töplitz. Die Berge dieses Kreises sind: Groschitza, 
St. Georgenberg, Javornik, Küschinskovrch, Kum- 
berg, Kosiek, Magounek, Malneck, Osredigk, Oster¬ 
berg, Ostrech, Plaschinitz, Presjeinerbevg, Presi- 
kaberg, Prinskau, Schönberg, Schambach, Sitta- 
riautz, Schega, Suiben, Fletzberg, Kcruavapetsch, 
Fridrichstein, Hinterberg, Hornberg, Jasselnetza, 
Matschik, Lazgenberg, Lozznig, Mockhriz, Nadli- 
scheck, St. Petersberg, St. Primusberg, Gröszreif- 
nitzerberg, Schleinitz, Sebunig, Schernautz, Usko- 
kenbefg, Vouzliina. Flüsse in Unterkrain sind: die 
Kulpa, Brech, Boukouza, Dobruina, Feistritz, Gra- 
harza, Grassuplizeza, Pasieck, Jablanschick, Kastrein- 
zerbach, Kreisenbach, Koseza, Laybach, Melbach, 
Metnaischitza, Neyring, Prezhina, Radolla, Riegk» 
Schwarzenbach, Skofelza, Slapinza, Sopod, Stani- 
gai, Schushitza, Terstenig, Töplitz, Urainepotok, 
Zerknitz, ßroschitza, Doblischitza, Gradäschitza, 
Igg oder Ischetza, Kupelschitzä, Kupitza, Ossiu- 
nitz, Radaschitz , Schwarnbach , Seleinerbach, 
Tschernarmdschitza. Eisenbergwerke sind zu Sei- 
senberg, Reitnitz, Passick; Eisenschmelzöfen zu 
Hof ob Seisenburg und Passieck, Stucköfen zu Sa- 
graz an der Gurk, Eisenhammer zu Hof und Sa- 
graz, Steinkohlengruben zu Gabriel ob Neudeck 
und zu Sagor, Bleyerzanbrüche zu Slateneck und 
Bad Töplitz, Marmorbrüche zu Sauenstein und 
Auersberg. Berühmt ist die Grotte bey Lazhnagora 
oder Hungerberg. Der Vf. führt auch alle Wälder 
und Weinberge in Unterkrain namentlich an. 

S. 33 — 208 steht die topographische Beschrei¬ 
bung der Städte Unterkrains, Neustädtl oder Ru¬ 
dolphswerth (Nowumestu), Weichselburg (Visch- 
nagora), Gurkfeld (Kersko), Landstrass, Möttling 
(Metlika), Tschernembel (Zernamel), Gottschee; 
der Marktflecken Freythurn, Kostl, Litay (Litja), 
Nassenfuss, Ratscbach, Reifnitz (Ribenza), Seisen- 
berg; der bemerkenswürdigen Schlösser, deren 
über 140 noch bewohnbar und in gutem Stande 
sind; der ansehnlicheren Dörfer, und der minera¬ 
lischen Badquellen. Die berühmteste Badquelle ist 
zu Töplitz bey Einöd. Die Quellen des Töplitzer 
Bades entspringen aus Felsen, Welche aus weiss¬ 
grauen mit Versteinerungen angefüllten Kalksteinen 
bestehen. Das ganze Bad theilt sich in zwey Theile,’ 
in das grosse und kleine Warmbad. Ueber die er-1 
sten Quellen ist ein schönes geräumiges Gebäud« 
geführt. Dieses wird das Herrn- oder Heinrichs¬ 
bad genannt, und ist das heilsamste. Die Wärme 
der Quelle dieses Bades ist 30-^ nach Reaumur, oder 
nach Fahrenheit ioo£. Das zweyte Bad, welche« 
die übrigen Quellen einschliesst, ist ebenfalls mit 
einem Gewölbe bedeckt. Der Wärmemesser zeigt 
bey der Quelle 50° nach Reaumur, 99?- nach Fah¬ 
renheit. Dieses Bad führt den Namen des Mittel¬ 
bades (mala Tepliza). An diesem Bade ist noch 
ein kleines und niedrige« angehängt, worin da« 
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Wasser von dem zweyten aufgenomnsen wird, in¬ 
dem os keine besondere Quellen hat: es wird da« 
Josephsbad genannt, und ist meistens für die Ar¬ 
men bestimmt. Das Wasser aller drey Bäder hat 
■\veder Geschmack nodh Geruch. Es wird in fol¬ 
genden Krankheiten mit Nutzen gebraucht: in Glie- 
fferreiisen, im Schlag, in Lähmungen, in Beschwer¬ 
nissen der Ribbengegenden, in Krämpfen, in der 
Kolik, in Mutterbeschwerungen, in der Austrock¬ 
nung, in der englischen Krankheit, in Hautkrank¬ 
heiten, in Hals- und andern Drüsengeschwüren, 
in der Gonorrhoe, während der Heilung der Lust- 
ieuche, auch beym Podagra ausser dem Anfälle, 

PREDIG TEN. 

1. Predigten am grünen Donnerstage und am ersten 

* und zweyten Ostertage im Jahr i8°9> gehalten 

von D. Franz Volkmar Reinhard. Dresden 

' und Leipzig, bey Hartknoch. Q. 85 S. (8 gr0 

ft. Predigt am ersten Sonntage nach dem Feste der 

Drcyeinigkeit im Jahre i8°9 über Apostelgesch. 

V* v. 34 — 42, gehalten von D. Franz Volkmar 

Reinhard. Ebendas. 8. 31 S. (3 gr.) 

Innig werden es alle Leser dieser Predigten 
ihrem ehrwürdigen Verfasser danken, dass er ihnen 
die trefflichen JVorte zu seiner Zeit, die er gespro¬ 
chen hat, noch mittheilte, ehe diese Zeit mit ih¬ 
rer jetzt ungewöhnlich furchtbaren Eile vorüberge- 
tlogen, und ehe durch neue unerwartete Erschei¬ 
nungen der Eindruck schon wieder zura Theile 
vertilgt worden ist, den sie mit ihren jetzigen auf 
jedes besonnenen Menschen Geraüth machen muss. 
Dürfen wir auch hoffen, diese Vorträge zur gros¬ 
sem Sicherung derselben für unsere Nachkommen 
in die vollständige Sammlung der R. Predigten 
aufgenommen zu sehen; uns, die wir mit und ne¬ 
ben ihrem ehrwürdigen Verf. die verhängnissyolle 
Zeit durchleben, uns muss es sehr viel werth seyn, 
seine Stimme darüber gleich jetzt zu vernehmen, 
und seine Rathschläge zu ihrer Beurtheilung und 
Benutzung noch anwenden zu können. Selbst die 
Todesbetrachtungen, welche die Predigt am'grü¬ 
nen Donnerstage enthält, lie^n dem Bedürfnisse 
einer Zeit nicht fern, in weicher der Tod an der 
Hand des Krieges und des Hungers so fürchterliche 
Verheerungen anrichtet. Doch auch selbst ohne 
diese eigentümlichen Beziehungen mussten diese Be¬ 
trachtungen, vyie 6*® hler Vf. mit der Bedeutung de* 
Tzges, an dem er sie anetellte, in Zusammenhang 
su bringen wusste, jeden sich selbst fühlenden 
Sterblichen mächtig ergreifen, und ihm den Wunsch 
nach einer sicheren und genauem Vergegenwärti¬ 
gung derselben abdringen, als sie das blosse Ge¬ 
dächtnis geben konnte. Dass die würdige Feyer 
des Abendmahls Jesu die zweckmüssigste Erinnerung 
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an unsern Tod sey, indem *ie die natürlichste ; die 
lehrreichste für unsern Verstand; die beruhigendste 
für unser Herz; die fruchtbarste für unser Leben, 
und die erfreulichste für unsre Hoffnung cey _ das 
ist der Inhalt dieses Vortrags. — Doch theils un¬ 
richtig theils unvollständig würden mehrere dieser 
Erinnerungen und Ansichten des Tode» seyn, wenn 
es mit dem neuen, jungen Rades seine Richtigkeit 
hätte, in welchem die Verstorbenen fast nach Belie¬ 
ben tödt oder lebendig seyn, und von wo aus sie 
unter den Lebendigen noch manches Versäumte 
nachholen, manches Schuldiggebliebene bezahlen 
lassen, oder manches Augelangene fortsetzen kön¬ 
nen. Von seinen Zuhörern durfte der Verf. gewiss 
mehr als die Hälfte mit der neuen Theorie der 
Geisterkunde bekannt voraussetzen, — ist sie dock 
schon in die Hütten der Landleute hinabgedrungen 
— und so war es höchst nützlich nnd wohlthätig, 
was in den beyden Osterpredigten geschieht, den 
Zustand unsrer Verstorbenen im Eichte der Auf¬ 
erstehung Jesu zu zeigen. Mit einer Klarheit, die 
auch dem gemeinen Verstände einl'euchten, mit ei¬ 
ner Bündigkeit, die auch dem scharfem Denker ge¬ 
nug thun, und mit einer Beredsamkeit, welche 
beyde ergreifen muss, sind folgende Sätze entwi¬ 
ckelt, und zwar sämmtlich aus der Geschichte de* 
Festes: es gibt eine JVelt, die von den Sinnen des 
Körpers nicht erreicht werden kann; in sie geht der 
Geist der Verstorbenen über; und zwar mit dem 
Bewiisstseyp seiner bisherigen Verhältnisse; auch 
mit allen seinen Vorzügen und Mängeln; aber ohne 
auf die sichtbare JVelt weiter einwirken zu können; 
er muss vielmehr sogleich in die neue Verfassung 
ein treten, welche der Ausspruch des Richters ihm 
amveiset, und in welche er gehört. — ,, Weniger, 
weit weniger (heisst es S. 64), als unsre Neugierde 
wünscht, als unsre Einbildungskraft dichtet, als 
der Aberglaube und die Schwärmerey zu wissen 
vevmeynen, erblicken wir beym Lichte der Aufer¬ 
stehung Jesu von dem Zustande unsrer Verstorbe¬ 
nen, diess lässt sich nicht leugnen; nur auf einige, 
noch dazu sehr allgemeine, Wahrheiten schränkt 
sich dieser ganze Unterricht ein,“ — — Dennoch 
aber ist dieser Unterricht völlig hinreichend, um 
in dem zu leiten, was uns bey dem Zustand unsrer 
Verstorbenen obliegt, wenn er so beschaffen ist, 
wie er sich im Lichte der Auferstehung Jesu dar¬ 
stellt. Diess zu beweisen ist der Zweck der zwey¬ 
ten Osterpredigt. Dass wir uns gegen den Unglau¬ 
ben, dem alles Ueher sinnliche JVahn ist, auf das 
sorgfältigste verwahren; gegen den Aberglauben auf 
unsrer Hut seyn, der noch immer Erscheinungen 
aus der übersinnlichen JVelt, Erscheinungen verstor¬ 
bener Menschen für wahr hält; dass wir ein Erschei¬ 
nen unsrer Verstorbnen weder erwarten noch fordern; 
dass wir auf ihr Schicksal einen Einfluss haben zu 
wollen nicht wagen, aber desto eifriger dafür sorgen, 
dass kein Sterbender in der andern JVelt unser An¬ 
kläger seyn könne, und endlich uns bestreben sollen, 
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dass so viele unsrer Brüder, als möglich,‘ durch uns 
verpßichtet, und als dankbare Freunde die Fr de ver¬ 
lassen mögen — das sind die Obliegenheiten, wel¬ 
che aus den Prämissen der ersten Predigt abgeleitet 
und in demselben Geiste entwickelt worden sind. 
Mit ungemein sicherer Hand ist die Mittelstrasse be¬ 
zeichnet, welche zwischen Indifferentismus und Su¬ 
perstition hindurch führt, von w'elcher sich aber Le¬ 
ser der Euthanasia, der Aussichten in die Ewigkeit 
und der Theorie der Geisterkunde nur zu leicht 
entfernen. — Auch unter den Lesern unsrer Blätter 
gibt es sicher mehrere, für welche es heilsam seyn 
dürfte , dass wir nur eine einzige Stelle aus dem Be¬ 
weise ausheben, in welcher der Vf. die Unstatthaf¬ 
tigkeit aller Berufungen auf die Wiedererscheinung 
Jesu unter den Seinen darthut. „Prüfet nur alle Nach¬ 
richten von solchen Erscheinungen, mit denen man 
«ich trägt; sehet nur zu, was sie denn gewollt haben, 
die Verstorbnen, die sich wieder gezeigt haben sol¬ 
len? Hat auch nur einer einen grossen, würdigen 
Zweck gehabt ? Sind es nicht elende Kleinigkeiten, 
Wohl gar jämmerliche Thorheiten, worauf alles hin¬ 
ausläuft? Ist jemals ein Weiser, der eine wichtige 
Aufklärung geben, ein Tugendhafter, der wahre 
Sittlichkeit befördern, ein ehrwürdiger Mann, der 
eine heilsame Bewegung stiften konnte, nach seinem 
Tode wieder sichtbar geworden? Aber Unbekannte, 
elenden Vorurtheilen ergebene, wohl gar mit gro¬ 
ben Lastern befleckte Menschen sollen erscheinen, 
und Unordnungen 6tiften können? Aberglaube, gro¬ 
ber, schädlicher Aberglaube ist es also, an ein Er¬ 
scheinen der Verstorbenen zu glauben; ihr könnet je¬ 
des Beyspiel dieser Art entweder für eine Täuschung, 
oder für einen vorsätzlichen Betrug erklären ; es 
bleibt dabey, .dass Verstorbne nach der unwandelba¬ 
ren Ordnung Gottes in der Welt nicht wieder wirk¬ 
sam seyn können.“ — Zugleich mag die Stelle zur 
Probe dienen, wie frey dieser treffliche Vortrag von 
aller polemischen Bitterkeit ist! Passender hätte übri¬ 
gens wohl kaum eine Stelle der Schrift zum Texte 
dieser Predigt seyn können, als die Erzählung von 
Jesu erster Zusammenkunft mit Thomas Joli. 20, 24 
— 31* — welche statt des sonstigen Evang. aus Luc. 
24. in die ganz neue vom Vf. selbst geordnete Reihe, 
von Perikopen getreten ist, über welche er seit dem 
Anfänge dieses Jahres seine Vorträge hielt. — Gleich 
als hätte ihn bey der Auswahl dieser Stellen ein pro¬ 
phetisches Vorgefühl- der Zeitverhältnisse geleitet, 
traf auf die Predigt vom 1. Trinit., die wir noch an- 
auzeigen haben, die im Titel angegebene Bibelstelle. 
Dresden befand sich gerade in diesen Tagen in einer 
so. bedenklichen Lage, wie sie es während der ganzen 
Stürme^ unter denen Deutschlands neue Zeit sich 
entwickelt, noch nicht gewesen war, und die Ge- 
nnither des ganzen Sachsen Volkes waren in der höch-- 
sten. Spannung. — Da trat de/Vf. mit dem Geiste 
Gamalicls, dessen Worte er erklären wollte, auf, 
und predigte von dem stillen Achten auf den Rath 
Gottes bey den räthselhaften Erscheinungen der Zeit. 

Dieses stille Achten stellt sich durch Hülfe einer echt 
psychologischen Exegese des Textes in vier Aeusse- 
rungen dar: dass man räthsclhaft en Erscheinungen 
der Zeit die gebührende Aufmerksamkeit widme; dass 
man sich dabey alles voreiligen Absprechens enthalte; 
dass man sich alles unbefugte Fimvirkeu untersage; 
dass man sich mit verdoppeltem Eifet nach den ewi¬ 
gen Gesetzen des Rechts und der Gereehtigkeit richte. 
Der zweyte Theil enthält die Gründe eines solchen 
Achtens auf den Rath Gottes. Es ist nemlich die ver¬ 
nünftigste Maasregel, und zwar eben so sehr der 
unendlichen Weisheit und Grösse Gottes, als unsre? 
Kurzsichtigkeit und Schwachheit gemäss ; die ge¬ 
meinnützigste , indem wir dabey weder etwas Gutes 
hindern, noch etwas Böses befördern; die klügste 
endlich, weil wir auf diese Weise am besten für un¬ 
ser äusseres Wohl und für die Bewahrung eines gu¬ 
ten Gewissens sorgen. — Gewiss wird es nicht leicht 
einen Prediger in unserm Vaterlande geben, der nicht 
in der gegenwärtigen bedenklichen Lage desselben 
in seine Vorträge ähnliche — vielleicht zum grossen 
Theile dieselbigen Gedanken eingewebt haben sollte. 
Indess wird aber auch jeder solcher am besten füh¬ 
len , wie er über seine Arbeit zu urtheilen habe, 
wenn er die Bündigkeit, die Klarheit und die Stärke 
bemerkt haben wird, welche diesem Vortrage de* 
ehrwürdigen R. eine Stelle unter seinen vorzüglich¬ 
sten Predigten an weisen. Wenn und wo ein Predi¬ 
ger auch mit seiner Gemeinde in ähnlicher Lage sich 
befinde, dieser Vortrag bleibt sicher für immer ein 
zuverlässiger Maasstab dessen, was und wie er zu 
predigen habe, ein Maasstab, dessen Anwendung 
übrigen* für den grössten Theil weit leichter seyn 
und weit mehr Folgen haben w'ird, als dYe pünkt¬ 
lichste Wiederholung der homiletischen Ermunte¬ 
rung zur Gründlichkeit, Wahrheit, Vorsicht, Leben¬ 
digkeit und Popularität. Diese letzte namentlich, 
die Krone aller homiletischen Vorzüglichkeit, ver¬ 
bürgt dieser Predigt die allgemeinste Wirksamkeit, 
zu welcher ihr der Weg durch den Entschluss d& 
höcbsten Behörde geöffnet ist, sie zur allgemeinem 
Kenntnifisdes ganzen Vaterlandes zu bringen. Und 
eben in dieser Hinsicht untersagen wir es uns, äuch 
nur eine einzige Stelle zum Belege unsrer Behaup¬ 
tungen auszuheben; wir sind ganz gewiss überzeugt, 
dass alle, denen sie früher oder später, als die Pre¬ 
digt selbst, zu Gesuchte kommen möchten, sie zu 
den ihren machen , und sich mit uns zu dem Wun¬ 
sche vereinigen werden, dass auch andere, ob auch 
nichtsächsische, so denn doch deutsche Prediger um 
ihrer selbst und’ihrer Gemeinde willen mit ihr be¬ 
kannt und vertraut zu werden suchen möchten! 

3. Predigt am ersten Januar des Jahres 1309 bey de,r 

Einweihung der wiederhergestellten Thoinaskirche 

zu Leipzig, gehalten von D. loh. Georg Jho.sen* 

müller, Superintendent. Leipzig, bey1 Schöne¬ 
mann. 8. 29 S. (3 gr.) 
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4. Bemerkungen über einen Aufsatz im allgemeinen 

Anzeiger der Deutschen, betreffend die Frage: ob 

die PVieder her Stellung des verj allnen .öffentlichen 

Gottesdienstes unter den Protestanten nothwendig 

und wunichenswerth sey? von D. Joh. Georg Ro¬ 

senmüller, Superint. zu Leipzig. Leipzig, bey 

Böhme. 1809- 8' 4° S. (4 gr-) 

Auch diess sind Worte zu seiner Zeit aus einem 
sehr achtungswertlien Munde, deren unglücklicher¬ 
weise über die Zeit verspätete Anzeige uns nun den 
Vortheil gibt, sie dem Publicum in einer ihm so 
würdigen Gesellschaft zur Aufmerksamkeit empfeh¬ 
len zu können. Es ist ein und dasselbe Zeichen der 
Zeit, welches in diesen beyd^n Schriften unsere ver¬ 
ehrten Hrn. Superintendenten besprochen wird; in 
der ersten geschieht diess in asketischer, in der 
zweyten in polemischer Hinsicht. Der Vf. ist auch 
^chon in der zweyten Gestalt mehr als einmal aufge¬ 
treten, und dasPublicum weiss es mithin schon, dass 
auch seine Polemik jene ruhige Sanftmuth und liebe¬ 
volle Herzlichkeit athmet, deren Geist in allen seinen 
Verhandlungen weht. Die Thomaskirche zu Leip¬ 
zig, an welcher er das Pastorat verwaltet, ward am 
19. Öd. 1Q06 bey der franz. Besetzung der Stadt zuerst 
in ein militärisches Quartierhaus, dann in ein Ma¬ 
gazin verwandelt, und so in einen Zustand versetzt, 
der sie einer durchgängigen Reparatur bedürftig 
machte. Diese war mit dem Ende des verflossenen 
Jahres doch so weit gediehen, dass es möglich war, 
mit dem Anfänge des gegenwärtigen Jahres den Got¬ 
tesdienst wieder in ihr zu halten, ob gleich zur Voll¬ 
endung derselbenrnoch sehr vieles mangelte, was nun 
allmählig hinzugefugt wird. — Diese Veranlassung 
gab dem ehrwürdigen Redner eine sehr ungesuebte 
Gelegenheit, sich vor einer sehr grossen Versamm¬ 
lung über den Gegenstand vernehmen zu lassen, der, 
wie die zweyte Schrift zeigt, gerade damals ihn um 
io ernstlicher besehäftigte, je häufiger er unter den 
Gliedern seiner Gemeinde — und wohl nicht immer 
auf die beete Art — verhandelt werden mochte. 
Nach Ps. 84» "• 3 zeigt cr» welch eine grosse TVohl- 
thci&es ist, wenn eine christliche Gemeinde sich in ei- 
7um' Hause des Herrn ungestört .zum gemeinschaft- 
liehen Gottesdienste versammeln kann. Er beweist 
diess aus dem doppelten Grunde, weil der gemein¬ 
schaftliche Gottesdienst eins der vornehmsten Mittel 
ist, das Christenthum unter uns und unsern Nachkom¬ 
men zu erhalten, und weil zw-ckinässigeTheilnahme 
au demselben jedem Christen insbesondere das edel-: 
ate Vergnügen und die wichtigsten Vortheile gewäh¬ 
ren kann. — Zur Bestätigung des ersten Grundes be¬ 
ruft sich der Vf. zuerst auf die Lage der bey weitem 
grössten Zahl Christi. Gemeindeglieder, in welcher 
selbstgdVvählte Beschäftigungen mit religiösen Gegen¬ 
wänden von ihnen gar nicht zu erwarten sind, und 
dann führt er aus der Geschichte der Protestanten in 
Frankreich unter Ludwig XIV. und XV. ein Beyspiel 
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an, welchen Einfluss sowohl der gänzliche Stillstand 
des öffentlichen Gottesdienstes, als eine, oh auch sehr 
gehinderte und unvollkommene', Fortsetzung dessel¬ 
ben habe. (Musterhaft ist diese Anwendung ge¬ 
schichtlicher Vorfälle in Kanzelvorträgen; die nähern 
Notizen gibt dem Leser eine Anmerkung am Ende 
der Predigt.). — Die Behauptungen des £ten Theils, 
dass in dem Gemeinschaftlichen des Gottesdienste» 
eine bey keiner andern Art religiöser Uebungen in 
diesem Grade zu findende Erhebung des Herzens zu 
Rührungen heiliger Freude, andächtiger Uebexlegun- 
gen und frommer Entschlossenheit liegen, sind un- 
W'idersp.rechlich. Unübertreffliche Fasslichkeit, Klar¬ 
heit und Herzlichkeit sind auch diesem, wie allen 
Ro6cnmüllerischen Kanzelvorträgen, eigen. 

Unter den Stimmen, welche sich zahlreich ge¬ 
nug gegen jenen berüchtigten Aufsatz im deutschen 
Anzeiger erhoben haben, gehört die Rosenmüllcri- 
sclie gewiss zu den gehaltvollsten , und man darf 
wohl wünschen zu hören, was ihr von Seiten jenes 
Sprechers entgegensetzt werden könnte. Das Wahre 
und Gute in seinen Behauptungen gesteht ihm sein 
wahrheitliebender Gegner gern zu; allein er lässt ihm 
auch keine der Unbestimmtheiten , Uebertreibungen 
und fehlschliessenden Uebereilungen ungerügt hinge¬ 
hen, deren er sich schuldig gemacht hat. An der 
Hand der Erfahrung geht er mit ihm aus dem Gebiete 
der Abstraction in das wirkliche Leben, und lässt ihn 
sehen, wie 6ich da so manches ganz anders zeige, als 
er cs aus der Ferne gesehen hatte, wie sich die Zei- 
ten in Hinsicht auf christliche Kenntnisse so gar un¬ 
glaublich eben noch nicht geändert, und was es mit 
der grossem Menge der Hülfemittel zu Geistesgenusa 
und Geistesveredlung, wodurch eben der öffentliche 
Gottesdienst zum Theile überflüssig werden 6olle, ei¬ 
gentlich für eine Bewandniss habe; er zeigt ihm die 
Quellen, woraus auch in niedern Classen ihre Gei¬ 
stesnahrung so viele schöpfen; er lässt ihn auch die 
Rückseite von dem Gemählde unsrer Zeit erblicken, 
welches jener Aufsatz aufstellt, er lässt ihn nun be¬ 
merken, wie übereilt und zum Theil ganz unmoti- 
virt die Schlüsse sind, welche er auf seine Ansichten 
gebaut hatte, und führt ihn 50 zu der Entdeckung 
hin, dass eine weiterverbreitete Aufklärung und Sitt¬ 
lichkeit allerdings auch eine grössere Läuterung, ein© 
zeitgemässere Einrichtung der gottesdienstlichen Ue» 
bungen, nichts weniger aber als eine völlige Aufhe¬ 
bung derselbigen nöthig mache. Heins der übrigen 
Sendschreiben, Wörter u. dgl., welche jener Aufsatz, 
veranlasst liat, dürfte die Sache so ruhig, gründlich 
und allgemein verständlich erwogen haben, als et 
hier geschehen ist. — Möchte der allgemeine Anzei¬ 
ger der Deutschen wenigstens den Beweis von Ge- 
fühl für Gerechtigkeit, Schuldigkeit und — was sieb 
von ihm denn doch auch erwarten lassen sollte_ die 
gute Sache der Menschenveredlung ablegen, dass er 
ein Verzeichniss der Schriften gäbe, welche jenem 
Aufsatze, jede nach ihrer Art, sein Recht gethaa 
haben. 
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63. Stück, den 

* SIEB ENBÜRG1S CHE GE SCIIICIITE. 

Iil eine siebenbür gische Geschichte zur Unterhaltung 

und Belehrung. Von Lukas Jos. Marienburg, 

Rector des Gymnasiums zu Kronstadt in Siebenbürgen, 

wie auch der herzogl. mineralogischen Gesellschaft zu 

Jena Mitglied und auswärt. Beisitzer. Pesth, bey 

Conr. Adolph Hartleben. ißo6. 8- 258 S. (16 gr.) 

Um die pragmatische Geschichte von Siebenbürgen 

haben sich bisher vorzüglich Gebhardi, Eder und 
Schlözer, in einzelnen Partien auch Pray, Katona, 
Engel und andere, Verdienste erworben, und En- 
gt-1 wird das Publicum in kurzer Zeit mit einer 
vollständigen und pragmatischen Geschichte Sieben¬ 
bürgens beschenken. Die vorliegende kleine eieben- 
bürgische Geschichte von Hrn. Marienburg, der 
eich bereits durch andere Schritten als ein Forscher 
der Geschichte seines Vaterlandes bekannt gemacht 
hat, ist für den Anfänger im Studium der sieben- 
bürgischen Geschichte zur Belehrung, und für Nicht- 
pelehrte zu einer angenehmen und nützlichen Un¬ 
terhaltung bestimmt. Wer diesen Zweck, der dem 
Verf. bey der Ausarbeitung seines Werks vor Au- 
«en schwebte, beym Durchlesen und Beurtlieilen 
dieses Werks nicht aus den Augen verliert, den 
wird es nicht befremden, dass der Verf. die prag¬ 
matische Geschichte Siebenbürgens im Ganzen kurz 
abfasste, und doch bey manchen Partien, z. B. im 
Detail der Schlachten, in Charakterschilderungen 
-u. s. w. wegen der Unterhaltung der Leser, und 
um bey seinen jüngern Zeitgenossen die seelenver¬ 
giftende Ilomanenlectüre zu verdrängen (wie er in 
der Vorrede ausdrücklich versichert), länger ver- 
w eilte. Die Haupt quellen und einzelnen Citate 
amd Belege führt Hr. M. in einem der kleinen Ge¬ 
schichte angehängten historisch- kritischem Apparat 
an. Dieser Apparat sollte nach der Absicht des Vfs. 
ausführlich, seyn; eine lange Krankheit und die 
Z» rstreuuugen seines beschwerlichen Amtes nöthig- 
ten ihn , diesen Apparat nur fragmentarisch zu lic- 

Zweyter Baud, 

7. J u n y 1 8 o 9. 

fern. Er verspricht aber, ihn in der Folge bey mehre¬ 
rer Müsse vollständig auszuführen, da er eine Fülle 
von Materialien zur Geschichte Siebenbürgens besitzt. 

Die Geschichte Siebenbürgens hat der Vf. cröes- 
tentheils gut abgehandelt; und naan sieht sowohl, 
aus derselben als aus dem angehängten historisch- 
kritischem Apparat, dass Hr. M. ein gründlicher 
Geschieh)forscher ist. Er thcilt die Geschichte Sie¬ 
benbürgens zweckmässig in folgende sechs Zeiträu¬ 
me: Siebenbürgen unter römischen Kaisern; Völ¬ 
kerwanderungen in Siebenbürgen; Siebenbürgen 
unter ungarischen Königen; Siebenbürgen unter den 
Fürsten; Siebenbürgen unter dacischen Königen; 
Siebenbürgen unter österreichisch - ungarischen Kö¬ 
nigen. Rec. wird den Inhalt dieser Perioden kurz 
anzeigen, und hier und da einige Bemerkungen 
bey fügen. & 

Erster Zeitraum. Siebenbürgen unter dacischen 
Königen. (Bis zum Jahre 105 nach Christi Geburt.) 
Die Dacier (oder Geten der Griechen) waren ein 
thraciccher Volksstamm, der von dem Weltstürmer 
Alexander dem Grossen gedrängt sich in die Ge¬ 
birge des heutigen Siebenbürgens zurückzog. Ly- 
simach wurde von dem dacischen Könige Dromi- 
chet besiegt und gefangen, aber ohne Lösegeld von 
dem grossmüthigen Feinde entlassen. Zu den Zei¬ 
ten des macedonischen Königs Perseus erschienen 
die Geten im Kampfe mit den Bastarnern. Weil 
sie in diesem Kriege nicht genug Herzhaftigkeit 
bewiesen hatten, liess sie ihr König Orales zur 
Strafe Weiberdienste verrichten. Furcht vor den 
die Macedonier besiegenden Römern trieb sie tiefer 
in die siebenbtirgischen Gebirge und Wälder hinein. 
Doch erschienen sic bald darauf als Hülfsvölker der 
Scordisker gegen die Römer uu J n0 vor Christi 
Geburt, vvuiden aber von Minucius überwunden 
Um das Jahr vor Chr. 5G verschaffte der dacische 
König Bücrebistes seinem Reiche mehr Energie und 
eine grosse Extension. Er unterjochte rechts und 
links die Nebenvölker, hatte 200,000 Krieger., uml 
herrschte bald vom schwarzen Meere bis an die 
Donau, da wo sie die Grenze zwischen Ungarn 
und Oesterreich macht. Allein da Boerebistes in 

[ö8] 
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einem Aufstande da* Leben verlor, wurde sein 
grosses Reich in verschiedene kleine Königreiche 
aersplittert. Kotyso, der in der Folge als Monarch 
von ganz Dacien erscheint, scheint die übrigen Kö¬ 
nige bezwungen, und so Dacien wieder unter eine 
Krone vereinigt zu haben. Nachher drängten die 
Jazyger die Dacier so zurück, dass Dacien die Do¬ 
nau, die Theiss und den Pruth zu Grenzen be¬ 
kam, und nur das heutige Siebenbürgen, die Wal- 
Jachey, einen Theil der Moldau und Ungarn dies¬ 
seits der Theiss in sich fasste. Die Dacier beun¬ 
ruhigten fortwährend die römischen Grenzprovin¬ 
zen, doch unternahmen die Römer nichts Erhebli¬ 
ches gegen sie bis zu den Zeiten Domitians (Jahr 
nach Chr. 89)* Jetzt herrschte über die Dacier De- 
cebal, der letzte und merkwürdigste König dersel¬ 
ben. Domitian wurde von Decebal geschlagen, und 
versprach ihm einen jährlichen Tribut unter dem 
Namen Subsidien. Ungeachtet des Friedens fiel 
Decebal unter allerley Vorwänden immerfort in die 
römischen Provinzen ein. Domitians Nachfolger, 
Trajan, zog persönlich gegen Decebal aus, und über¬ 
wand ihn in mehreren Schlachten, der überwun¬ 
den« Decebal nahm Gift, und — Daciens Schick¬ 
sal war entschieden. Am Ende dieses Abschnitts 
theilt Hr. M. Notizen über die Cultur, Sitten, 
Waffen, Kleidungsart, Sprache und Lebensart der 
alten Dacier mit. 

Zweyter Zeitraum. Siebenbürgen unter römi¬ 
schen: Kaisern. (J. 105 — 274-) Trajan erklärte Da¬ 
cien zu einer römischen Provinz, und gab ihr eine 
römische Verfassung. Trajans vornehmste Sorge 
War, das an Goldgruben reiche Dacien. mit römi¬ 
schen Colonisten zu versehen. Die Römer mach¬ 
ten in kurzer Zeit Dacien zu einem blühenden 
Lande. Die Dacier nahmen römische Sprache und 
Sitten an. Unter Kaiser Antonin dem Weisen er¬ 
hielt Dacien einen Zuwachs durch Kolonisten aus 
denjenigen benachbarten Völkern, die sich demsel¬ 
ben freywillig unterwarfen, und unter dem Kaiser 
Commodus vertheilte der dacische Gouverneur Sa- 
binian 12000 Burier in Dacien, die aus ihrem Lande 
hatten emigriren müssen. Kaum war indess ein 
ruhiges Jahrhundert der römischen Herrschaft in 
Dacien vorüber: so begann das römische Dacien 
schon zu wanken. Die Gothen zogen daher und 
fielen zum ersten Male unter Caracalla in Dacien 
ein. Doch diessmal war es nur ein Streifzug. Ernst¬ 
licher machten es die Karper, die in Dacien wild 
hausten, aber doch durch den Kaiser Philipp den 
Araber im J. 246 geschlagen und fortgejagt wur¬ 
den. Mittlerweile wurden die Gothen immer über¬ 
mächtiger. Schon unter Valerian und Gallien wa¬ 
ren die Römer in Dacien von allen Seiten* in die 
Mitte zusammengedrängt. Dacien wurde bald gänz¬ 
lich ein Opfer der Gothen, und Aurelian suchte 
nur noch sein« Römer aus demselben zu retten, 
indem er sie aus demselben in das benachbarte 
Moesien einwandern lies*, und Dacien den Gothen 
Preis gab im J. 274. 
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Dritter Zeitraum. Völkerwanderungen in Sie¬ 
benbürgen, von 274—1000. Nun tummelten sich 
in Siebenbürgen die Gothen, Hunnen, Gepiden, 
Avaren, Slawen, Petschenegen undKomaner, nebst 
einer Menge Nebennationen lange Zeit herum, 
und machten es zur Wüste. Die Gothen hau6ten 
bis gegen Ende des vierten Jahrhunderts in diesen 
Gegenden, und zerfleischten sich vor ihrem Unter¬ 
gänge durch Bürgerkriege. Im J. 374 kamen die 
Hunnen über den Don, fielen über die Gothen und 
eroberten Siebenbürgen. Nach Attilas Tode (453) 

wurden die Hunnen wieder jenseits des Don’s zu¬ 
rückgedrängt. Unter den von den Hunnen unter¬ 
jochten Völkern waren es besonders die Gepiden 
(ein gothischer Stamm), deren König Ardarich sich 
zuerst gegen die Söhne Attila’s auflehnte, die durch 
das Loos ihres Vaters Reich unter sich hatten theilen 
wollen. Die Gepiden wohnten in Siebenbürgen und 
einem Theile des Banates. Glücklich erkämpfte sich 
und seiner Nation Ardarich die Freiheit, und Sieben¬ 
bürgen hiess nun nebst dem Banate einige Zeit Gepi- 
dien. Doch wogte im östlichen Theile Siebenbür¬ 
gens ein Gemisch von hunnischen und slawischen 
Völkern herum. Nun kamen aus Asien die Avaren, 
überwanden die Bulgaren, Slawen und Gepiden, und 
unterwarfen sich ausser andern Ländern auch ganz 
Ungarn und Siebenbürgen. Doch auch das Avaren- 
reich dauerte nicht lange. Die Wenden und Bulga¬ 
ren schwächten es, und die Franken vernichteten es 
ganz im J. 796. Nachher kamen die Magyaren au* 
Asien, drangen durch die Moldau bis an die Donau, 
und legten der Walachey und Siebenbürgen den Na¬ 
men Atelkusu bey (883)- Gerufen von dem Kaiser 
Arnulph gegen den treulosen Fürsten von Mähren 
Swatopolk eilten sie dorthin im J.893« und überwan¬ 
den diesen. Als sie aber zurückkehrten , vernahmen 
sie mit Entsetzen, dass die ihnen schrecklichen Pet- 
schcnegeu, die von den Chazaren weiter gedrängt 
wurden, nachgerückt seyen, und ihre zurückgelas¬ 
senen Landsleute aus Atelkusu theils vertilgt, theils 
versprengt hatten. Sie eilten also wieder zurück, 
und Hessen sieb zwischen der Donau und Theiss in 
Pannonien nieder. Siebenbürgen war nun also ein 
Petschenegenreich. Die Petschenegen theilten das 
neu eroberte Land nach ihren acht Feldherren oder 
Chanen in acht Kreise und jeden Kreis in 40 Districte. 
Unter den Petschenegen blieb Siebenbürgen noch im¬ 
mer eine Wüsteney und ein Tummelplatz wilder 
Krieger und roher Barbaren. Nun aber kamen aufs 
neue Magyaren aus dem nun zum Königreiche ge¬ 
wordenen Ungarn nach Siebenbürgen; diese riefen 
cuTtivirte Deutsche ine Land; Siebenbürgen fing an 
mit denjenigen Nationen bevölkert zu werden, die 
jetzt noch in demselben wohnen, und so eingerichtet 
zu werden, wie es in vielen Stücken noch einge¬ 
richtet ist. 

Vierter Zeitraum. Siebenbürgen unter ungari- 
rischen Königen. (1000 — 15420 Die Russen, Bulga¬ 
ren, Griechen und Magyaren schwächten wach und 
«ach die Pettchenegen, verdrängten sie aus Sieben- 
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bürgen, und rieben sie bis auf einige der ihnen ver¬ 
wandten Komaner gänzlich auf. Die Magyaren zo¬ 
gen nun uach Siebenbürgen, und gründeten das Land 
der Ungarn in Siebenbürgen. Der ungarische König 
Geisa II. berief zuerst (11/f1 —1161) Deutsche nach 
Siebenbürgen, diess Land anzubauen und zugleich 
nach deutscher Art mit Festungen gegen die atreifen- 

, den Horden der Komaner zu sichern. Dagegen über¬ 
gab ihnen der König das Land zu freyem Eigenthume, 
und versicherte sie seines königlichen Schutzes in Be¬ 
ziehung auf ihre aus Deutschland mitgebrachte Deut¬ 
sche Freyheit feyerlickst durch Urkunden. Unter 
Ungarns folgenden Königen erhielten Siebenbürgens 
neue deutsche Einwohner eben so von Zeit zu Zeit 
Zuwachs aus Deutschland, wie die Magyaren aus Un¬ 
garn. Von Andreas II. wurden alle Deutschen in Sie¬ 
benbürgen, die jetzt schon Sachsen genannt zu wer¬ 
den anfingen (ungeachtet sie laut der Urkunden aus 
den Rheingegenden kamen), vereinigt, indem ihre 
verschiedenen Grafen (Comites) aufgehoben und nur 
einer ihnen gelassen wurde, der unmittelbar nur un¬ 
ter dem Könige stehen und das Oberhaupt und der 
höchste Richter des vereinigten Sachsenvolkes in Sie¬ 
benbürgen seyn sollte. Um eben die Zeit (um das 
Jahr 1121) suchten sich die Könige von Ungarn die 
Grenzen ihres Reichs auch durch die Stehler, welche 
entweder Nachkommen der vor den Petschenegen in 
die moldauisch-siebenbürgisc'nen Gebirge geflüchte¬ 
ten, in Atelkusu zurückgelasscnen Magyaren, oder 
zurückgebliebene Komaner, oder gar eine Mischung 
von Attilaischen in der Moldau zurückgebliebenen 
Hunnen, Petschenegen und Homanern waren, vor 
feindlichen Einfällen als durch leichtbewaffnete 
Truppen in den Gebirgen zu bewahren. Erst als die 
Magyaren, Szekler und Sachsen Siebenbürgen in fe¬ 
sten Wohnsitzen besetzt hatten, fingen auch einige 
der als Nomaden herumziehenden PValachen oder ro- 
manisirten alten Dacier an, das wandernde Hirtenle¬ 
ben aufzugeben. Diese wurden dann, wenn sic sich 
in das Land der Ungarn setzten, nach ungarischer 
Verfassung als Unterthanen, und wenn sie sich im 
freyenSachsenlande niederliessen, als persönlichfreye 
Anwohner oder Bergsassen aufgenommen. Kaum hat¬ 
ten sich so diese Nationalen in Siebenbürgen zu sam¬ 
meln und zu organisiren angefangen, als im J. 1240 
die Mongolen wüthend in Europa einbrachen, und 
sich durch das heutige europäische Russland, die 
Moldau und Siebenbürgen auf Ungarn stürzten. Ganz 
Siebenbürgen wurde von ihnen entsetzlich verwüstet. 
Der fürchterlichen mongolischen Verheerung folgte 
eine schreckliche Hungersnoth, welche die wenigen 
dem Barbaienschwerte Entronnenen vollends fast alle 
tödtete. Durch die Bemühungen Kön. Bcla IV. und 
seines Woywoden oder Statthalters in Siebenbürgen, 
Laurentius, sammelte sich nach und nach die kleine 
Schaar der Geretteten. Der König that alles, was 
in seinen Kräften stand, in Siebenbürgen so wie in 
Ungarn den traurigen Folgen jener zwey schreckli¬ 
chen Uebel vorzubeugen. Von den übrigen Begeben¬ 
heiten dieses 'Zeitraums zeichnet llec. nur folgende 

aus. Höchst wahrscheinlich mit den Türken kamen 
unter Sigismund auch die Zigeuner nach Siebenbür¬ 
gen: vor den Türken sah man in Siebenbürgen keine 
Zigeuner. Auch die in der Folge verwalachten P.eus- 
seu erschienen um diese Zeiten in Siebenbürgen (14.20), 
aber wann zuerst und woher dieser slawische Volks¬ 
zweig nach Siebenbürgen verpflanzt wurde, ist un¬ 
bekannt. Sie heissen auch Serben und finden sich 
noch in den vier Dörfern Reussdörfchen, Bongärd, 
Klein- und Gross-Schergith. Sie waren anfangs der 
griechischen Religion zugethan, nahmen abqr in 
der Folge das evangelisch-augsburgische Glaubensbe- 
kenntniss an. Noch haben sie die sonderbare Ge¬ 
wohnheit, den Gottesdienst halb in walachischer, 
halb in sächsischer Sprache zu halten (S. 68). Eine 
lange Reihe von Jahren des Elendes war die nächste 
Folge der türkischen Invasionen. Endlich stand in 
Siebenbürgen ein Held auf, den sein Vaterland, ja 
ganz Europa dankbar seinen Retter nennen muss, 
Johann von Ilunyad, das Schrecken der Türken. 
Er peitscht die Türken nicht nur nach der blutigen 
Schlacht bey Szent Imre (144”) mit einem Verluste 
von 17000 Mann, und in derWalachey gar von 70000 
oder 90000 Mann fort, sondern wollte gar diese Zer¬ 
störer des griechisch-römischen Kaiserthums aus Eu¬ 
ropa wieder dahin zurück jagen, woher sie gekom¬ 
men vvaren. Schon drang er i444 bis an Romanicn, 
und schien, vom Glücke unterstützt, wirklich Wort 
halten zu wollen, als Neid, Eifersucht und Kabale 
alles verdarben, und seinem Könige das Leben bey 
Varna kosteten. Er war so reich, dass er aus seiner 
Privatschatulle über 90000 Gulden zur Führung des 
Türkenkriegs hergeben konnte. Diess war eine sehr 
grosse Summe in jenen geldarmen Zeiten, wo in Sie¬ 
benbürgen ein Brod für zwey Personen auf Mittag ei¬ 
nen Pfennig, ein junges Huhn zwey Pfennige, ein 
Lamm acht Pfennige, acht Eyer einen Pfennig, und 
eine Metze Korn 25 Pfennige kostete (S. 73). Diesen 
Helden tödtete die Pest am 11. Aug. 1456. Nach sei¬ 
nem Tode litt Siebenbürgen viel durch entstehende 
Unruhen in seinem Innern. Matthias Corvinus kam 
zwar selbst nach Siebenbürgen, und strafte die Un¬ 
zufriedenen mit äusserstcr Strenge (er liess einige mit 
glühenden Zangen zerreissen, andere rädern, vierthei- 
len, spiessen — welches barbarische Strafmittel nach 
Rec. Ueberzeugung einen grossen Schatten auf den 
Charakter dieses sonst grossen Königs wirft, den 
die ungarischen Geschichtschreiber himmelhoch er¬ 
heben, die siebenbürgischen hingegen nach Möglich¬ 
keit herabzuwürdigen trachten): aber, als er im J. 
1468 Siebenbürgen verliess, blieb es sich wieder 
selbst überlassen, und musste sich gegen innere und 
äussere Feinde selbst vertheidigen. Die Tapferkeit 
der Siebenbürger, und die Wachsamkeit ihres Woy* 
\voden Johann von Zdpolya hielt unter der Regie¬ 
rung des unthatigen Vladislaus II. die schrecklichen 
Empörer in Ungarn, die mit dernKreuz bezeichneten 
rebellischen Bauern, deren Haupt »1er tapfere Szekler 
Georg Dozsn war, von Siebenbürgen glücklich ab, 
und Zäpolya machte diesem verheerenden Bauernkrieg 

[68*3 
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ein Ende. Die Entsetzen erregende schraerzhaft-grau¬ 
same Hinrichtung Dözsa’s (man liess ihn auf einem 
glühenden eisernen Stuhle sitzen, setzte ihm eine 
glühende eiserne Krone aufs Haupt, gab ihm einen 
glühenden eisernen Scepter in die Hand, liess von 
Zeit zu Zeit Zigeuner mit glühenden Zangen Stücke 
von Dözsa’s Körper reissen , und den halbgebratenen 
Bö zsa durch einige seiner Leute, die man 14 Tage 
hatte hungern lassen, unter dem Versprechen der 
Freiheit hundemäesig mit den Zähnen anfallen und 
anfressen , wobey der keine Thräne vergiessende und 
keinen Seufzer ausstossende, von dem Fanatismus 
des Priesters und Kreuzpredigers Laurenz entflammte 
Dözsa bloss die Worte hervorbrachte : „Hunde habe 
ich genährt, nicht Freunde“) schildert Idr. M. aus¬ 
führlich S. ßj. Um das J. 1520 fing Luther’s Refor¬ 
mation erst von Hermannstadt, dann aber von Kron¬ 
stadt aus, an, eich in Siebenbürgen auszubreiten, und 
mit der Kirchenverbesserung wurde zugleich die. Ver¬ 
besserung des Schul - und Erziehungsvvesens glücklich 
betrieben. Nach dem Tode Ludvvig’s II., der in der 
unglücklichen Schlacht bey Mohatsch irn J. 1526 um¬ 
gekommen war, riss der thronsüchtige Zipser Graf 
und siebenbiirgische Woywode Johann von ZdjjoLya 

Siebenbürgen an sich, und stürzte es nicht nur in 
alle Schrecknisse eines verheerenden Bürgerkriegs, 
sondern gab es auch den äüesern Feinden Preis, in¬ 
dem er sich den gefährlichsten unter ihnen, den Tür¬ 
ken , in die Arme warf. Nach vielem Blutvergiessen 
in Siebenbürgen erhielt er endlich den Titel eines 
Königs von Ungarn im Frieden zu Grosswardein 
1538» und nebst einem andern grossen Theile Un¬ 
garns auch Siebenbürgen, doch so, dass nach seinem 
Tode alles wieder an Ferdinand zurückfallen sollte. 
Diess geschah aber nicht; es wurde im Gegentheil 
Zapolya’s minderjähriger Sohn. Johann Siegmund, 

unter Vormundschaft der verwittweten Königin Isa- 
bella der erste Fürst von Siebenbürgen. 

Fünftel' Zeitraum. Siebenbürgen unter seinen 

JJätzonalfürstcn. 1542—1699. Nach Johann Zäpo- 
tya’s Tode leitete der Cardinal und Bischof von Gross- 
wardein, Georg Martinusius, als Mitvormünder 
Johann Siegmund’s fast alle Staatsgeschäfte allein. 
'Auf d em Landtage zu Thorda 1542 wurde der Grund 
zur neuen Verfassung Siebenbürgens gelegt.. Es wai: 
also nun Siebenbürgen ein neuer selbstständiger 
Staat: allein ewige Streite um den Fü/stenstuhl 
inachten es zum Tummelplätze des Parteygeistes. 
Noch im J. 1542 fing Isabella, missmuthig über den 
misslungenen Versuch, Königin von Ungarn zu blei¬ 
ben, mit Zustimmung des Martinusius, der auch 
nicht viel Gutes von den. Türken hoffte, an , einen 
Vertrag mit Ferdinand zu machen, vermöge dessen 
sie ihm alles Land, sammt der ungarischen Krone, 
gegen die Grafschaft Zips, und ein Jahrgeldvon 12000 
Ducaten einzuräumen und zu überlassen versprach. 
Doch ihre Herrsehbegierde liess sie nie den Vertrag 
realisiren; sie blieb immer noch im Lande und ver¬ 
langte neue Vortheile. Martinusius wurde indess 
bald der Allgew altige im Lande. Selbst die Königin 

fühlte seine Uebermacht. Sie klagte am türkischen 
Hofe und ein türkischer Staatsbote erschien. Der 
schlaue Hofmann Martinusius versprach so viel, dass 
die Königin selbst für ihn bat; ging auch, um zu 
zeigen, dass er ihr künftig freye.Hand lassen wolle, 
nach Grosswardein. Von nun an w ar er ihr Freund 
nicht mehr. Er pflog Unterhandlungen mit den kai¬ 
serlichen Deputirten, Salm und Herberstein, vermöge 
deren beschlossen ward, der Königin das schlesische 
Herzogthum Oppeln und die zipser Herrschaften, dem 
Fürsten Johann Siegmund aber nach erlangter Gross- 
jährigkeit Ferdinands Tochter zur Gemahlin, dem 
Martinusius das Frzbisthum Gran und den Cardinals- 
hut zu geben, wie auch bis dahin die Statthalter¬ 
schaft von Siebenbürgen. Nicht ohne Grund wünschte 
Martinusius den jungen Fürsten und die Landesre¬ 
gierung in andern als Isabellens Händen. Fr bemerkte 
auch, da die Königin zum Beytritt zu diesem Ver¬ 
trage nicht leicht würde bewrogen werden können; 
so müsste man auch eine Armee haben. Isabella er¬ 
fuhr die geheimen Maassregeln, die man verabredet 
hatte, wandte sich an den zweyten Vormünder ihres 
Sohnes, den Temeschwarer Ban Petrovich, und an 
den türkischen Kaiser. Petrovich eilte ihr zu Hülfe, 
und auf Befehl des türkischen Kaisers kamen auch 
der Bascba von Oien und die Woywoden der Wala- 
chey und Moldau. Schneller aber als diese flog Mar¬ 
tinusius mit einigen Truppen, unter Commando des 
Ferdinandischen Generals Thomas Varkucs nach Sie¬ 
benbürgen, eroberte Mediasch und Mühlenbach, und 
hielt einen Landtag in dem ihm anhängenden Szek- 
lerlande zu Maros - Vasärhely 1550. Doch konnte 
seine Beredsamkeit von den Ständen nichts mehr er¬ 
langen, als dass man an die Königin schrieb, sie 
möchte sich mit ihm aussöhnen, und den jungen 
Fürsten ihm und Petrovich zur Erziehung überlas¬ 
sen. Die Königin antwortete, wenn er sich wirk¬ 
lich würde gebessert haben, wrollte «ie mit ihm spre¬ 
chen. Nun eilte Martinusius vor Weissenburg und 
belagerte diese Festung. Weil die Szekler jedoch 
anfingen missmuthig zu werden, so musste er sich 
mit der Isabella aussöhnen, und sie versprach wie¬ 
der, bey den Türken ein gutes Wort einlegen zu 
wollen. Mittlerweile kamen die türkischen Trup¬ 
pen. Vergeblich sagte ihnen die Königin, dass sie 
ihrer nunmehr nicht bedürfe. Sie erklärten diess für 
eine erzw’tingene Erklärung der Königin, und rück¬ 
ten vorwärts, weil ihnen diess gar eine herrliche Ge¬ 
legenheit dünkte, Siebenbürgen für den türkischen 
Kaiser zu erobern. Die Königin nahm ihre Zu¬ 
flucht zum Martinusius. Dieser brachte mit unglaub¬ 
licher Geschwindigkeit bey Mühlenbach eine Armee 
zusammen. Einen Theil derselben schickte er unter 
den Befehlen des Job. Kemeny und Kendefi gegen die 
Walachen und liess eie blutig zurück weisen; einen 
andern Theil seiner Armee sendete er unter Anführung 
des Joh. Török gegen Deva, w^o der Ofner Bascha her¬ 
zukam. Török schlug den Vortrab des Bascha also, 
dass den Bascha, der noch bey Lippa stund, ein pani¬ 
scher Schrecken ergriff und er mit allen Seinen Leuten 
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nach Ofen davon lief. Die Moldauer, die es sich im 
Szekler Lande aut gut räuberisch wohl seyn hessen, 
zogen sich, als sie diess horten, mit Beute beladen in 
derGeschwindigkeit aus Siebenbürgen zurück. Marti- 
nusiiis ging hierauf zwar nach Grosswardein zurück, 
arbeitete aber fortdauernd an seinem Lieblingsplane. 
InDiöszeg kam er mit den kais. Gesandten zusammen. 
Die Königin Isabella erfuhr das, liess in Enged einen 
Landtag halten und klagte den Martinusius als Hocli- 
verrätiier an. Martinusius eilte auf den Landtag und 
stellte sich plötzlich in die Versammlung der Land¬ 
stände, die ihn eben für einen Feind des Vaterlandes 
erklärt hatten. Bald war der grösste Theil, besonders 
die Szekler, umgestimmt. Mit starken Schritten nä¬ 
herte sich auf des Martinusius Wink ein Heer spani¬ 
scher und deutscher Soldaten. Bathori, Nädasdi und 
Lossonczi, ungarische Magnaten von vieler Macht und 
vielem Ansehen kamen als kaiserl. Deputiere. Die 
arme Königin, die auf türkische Hülfe holte, schickte 
den Melchior Balassa, dieses Heer in den Gebirgen 
einstweilen aufzuhalten. Kastaldo kam aber aut einem 
kurzem Wege über die Gebirge. Iudess kam auch 
Ma rtinusius hinzu, eroberte Weissenburg, ging dann 
auf Mühlenbach, und bat die Königin nochmals, mit 
Ferdinand in gütliche Unterhandlungen zu treten, um 
so mehr, da nun auchKastaldo bereits bis Klausenburg 
vorgerückt sey. Kastaldo seihet kam nach Mühlenbach. 
Nun versprach die Königin alles. Es wurde ein Land¬ 
tag auf Klausenburg 0550 ausgeschrieben. Die Kö¬ 
nigin mit dem jungen Fürsten erschien auf demselben. 
In der Hauptkirche beschwor nach gehaltener feyer- 
licher Messe Isabelle in ihrem und ihres Sohnes Namen 
die Abtretung Siebenbürgens an Kaiser Ferdinand, 
und Kastaldo beschwor im Namen Ferdinand’s die 
Abtretung der Herzogthümer Oppeln, Katibor und 
Münsterberg an Isabellen und ihren Sohn, nebst den 
übrigen Bedingungen des Vertrages. Hierauf reiste die 
Königin samint ihrem Prinzen ab. Bis an die sieben- 
bürgische Grenze begleitete $ie Martinusius. Dieser 
wurde nun wirklich Erzbischof von Gran und Statt¬ 
halter von Siebenbürgen, aber als commandirender 
General blieb ihm Kastaldo zur Seite. Höchst erbit¬ 
tert über die Entfernung des jungen Fürsten von Sie¬ 
benbürgen Joh. Siegmund und seiner Mutter, liess der 
Sultan, bey welchem Isabella bitterlich geklagt hatte, 
sogleich eine Armee von 60000 Mann marschieren. 
Martinusius gebot die Lartdesinsurrectiön, hielt einen 
Landtag zu Hermannstadt und batte bald goooo Mann 
beysammen, mit welchen er jedoch nicht sehr eilfertig 
zu Kastaldo stiess, weil ersieh erst in Konstantinopel 
entschuldigen liess. Auf dem Marsche erhielt er von 
Rom den Gardinalsliut. Der Widerspruch, den Kastaldo 
bey mehreren Gelegenheiten von Martinusius erfuhr, 
und die Herrschsucht desselben erbitterten diesen Ge¬ 
neral, und er beschloss des Martinusius Untergang. 
Martinusius ging nachAlwinz und wollte von da auf 
den nach Maros Väsärhely ausgeschriebenen Landtag 
gehen. Früh morgens drangen Meuchelmörder in sein 
Zirrmr r und ermordeten den unglücklichen Mann, 
der mit den Worten staib: Brüder, was habe ich ge- 

than, was habe ich verschuldet? — Nun entstand in 
Siebenbürgen ein Aufruhr. Kastaldo musste sich von 
Alwinz nach Hermannstadt flüchten. Doch gelang cs 
ihm durch den in Siebenbürgcif sehr geachteten Magna¬ 
ten Franz Kendi, die Missvergnügten zu beruhigen. 
Siebenbürgen war jetzt elend berathen unter dem 
gichtbrüchigen Woywoden Andreas Bathori und dein 
übermüthig.en, ungerechten General Kastaldo. Indes¬ 
sen kam Isabella in, Schlesien die Reue an. Sie ging 
nach Polen zu ihrem Vater, und die Türken, von fran¬ 
zösischer Fürsprache noch mehr bewegt, nahmen sich 
ihrer an. Petrovich ging nach Konstantinopel und 
holte türkische Hülfe. Auf dem Landtage zu Thorda 
1556 ward Johann Siegmund wieder zum Fürsten an¬ 
genommen. Kastaldo hatte Siebenbürgen verlassen. 
Iudess war die Königin mit dem nun sechszehnjähri- 
gen Prinzen nach Siebenbürgen gekommen, und hie lt 
teyerlich ihren Einzug in Klausenburg. In kurzem er¬ 
bitterte Isabella die Siebenbürger. Sie hatte einen pol¬ 
nischen Edelmann, Stanislaus Niaotzi, mit sich aus 
Polen gebracht, und stand mit ihm in einem vertrau¬ 
licheren Verhältnisse, als ihre Würde erlaubte. Dieser 
euchte die Siebenbürger von der Königin entfernt zu 
halten, und bestärkte sie in ihrem Plane, den Prinzen 
fortdauernd so zu erziehen, dass er ihrer Vormund¬ 
schaft nie sollte entbehren können. Die Siebenbürger 
schickten Abgeordnete nach Constantinopel, und ver¬ 
langten, man sollte den Fürsten der Vormundschaft 
der Königin entrissen. Die Königin erfuhr diess, und 
sank nun bis zur Mörderin aus Herrschsucht herunter. 
Sie liess die aus Konstantinopel zurückkehrenden Ab¬ 
geordneten am 1. Sept. 1558 unvermuthet überfallen 
und ermorden. Das Missvergnügen der Landesstände 
bewog die Königin zur Aussöhnung, zu der sieb auch 
diese geneigt zeigten. Isabella sollte sich von Staats- 
geschätten enthalten, ihr Sohn sollte den Königstitel 
ablegen, Ferdinands Tochter zur Gemahlin erhalten, 
und Siebenbürgen nebst einigenFestungen und seinen 
Besitzungen in Ungarn behalten. Ehe dieser Vertiag 
jedoch unterzeichnet werden konnte, starb die Königin 
am 15. Sept. 1559. Eines Wortes wegen zerschlug der 
neunzehnjährige Jüngling Alles, des Wortes König we¬ 
gen, denn diesen Titel wollte er schlechterdings nicht 
ablegen. Seine Regierung war unglücklich. Er starb 
157L URd hinterliess, mehr aus Schuld der Erziehung 
als ans eigener Schuld, einen solchen Nachruf, dass 
auf dem Landtage-zu Klausenburg bey zweyhundert 
Gulden Strafe verboten werden musste, etwas sei¬ 
ner E-hre Nachtheiliges von ihm zu reden. Sein 
Uebertritt zur Religionsparthey der Unitarier oder 
Socinianer , die von dem Klausenburger Pfarrer 
Franz Davidis eingefühlt wurde, machte dieselbe 
auf dem Landtage zu Märosvasärhely in aller Form 
der Landesgesetzmässigkeit zur recipirten oder pri- 
vilegirten Landesreligion in Siebenbürgen. Nach 
Johann Siegmunds Tode bedienten sich die Sieben¬ 
bürger zuerst ihres Wahlrechtes, und wählten im 
May 1571 den Grafen Stephan Bdthori. Dieser 
weise Fürst fing mit vielversprechendem Eifer an, 
den innern Wohlstand des Landes zu befördern. 
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Allein leider wurde er den Siebenbürgern aus ihrer 
Milte entrissen und 1576 auf den polnischen Kö¬ 
nigsthron gesetzt. Doch behielt er sich auch als 
König von Polen die Oberaufsicht und die Fürsten- 
•würcfe Siebenbürgens bevor. Nach ihm regierte 
als Fürst von Siebenbürgen sein Neuveu Siegmund 
Bdthori, ein trübsinniger und launevoller Regent, 
der die Krone einigemal niederlegte und aus Reue 
wieder dieRegierung übernahm. Der neue Fürst von 
Siebenbürgen (seit 1605) Stephan Bocskai machte 
grosse Eroberungen in Ungarn gegen den Kaiser, aber 
die Ruhe und das Glück Siebenbürgens gewannen 
dadurch nichts. Selbst der merkwürdige fPUner 
Vertrat, der für Ungarn das seyn sollte, was der 
westnhälische Friede für Deutschland war, und 
den die Protestanten in Ungarn diesem Fürsten 
verdanken, hatte den gehoften Erfolg nicht ganz 
so, wie man ihn wünschte. Bocskai starb an der 
Wassersucht 1606. Jetzt zwang man den gicht¬ 
brüchigen alten Grafen Siegmund Rdkoczy den Für¬ 
stenstuhl einzunehmen, und selbst Kaiser Rudolph 
erkannte den ehrlichen Alten, der ihm gerne alles 
Froberte in Ungarn liess, als Fürsten von Sieben¬ 
bürgen an. Als dieser im Jahr 1608 die Fürsten¬ 
würde niederlegte, ward der junge, schöne und 
reiche Graf Gabriel Bdthori zum Fürsten von Sie¬ 
benbürgen erwählt. Dieser im höchsten Grade aus¬ 
schweifende ein und zwanzigjährige Jüngling (kein 
schönes Frauenzimmer in Siebenbürgen war vor 
ihm sicher) wurde des Landes Geissei. Er liess die 
Hermannstädter plündern und ganz aus der Stadt 
jagen. Er ging gegen seine eigenen Unterthanen 
zu Felde, und wurde endlich, nachdem ihm das 
Land den Gehorsam hatte aufkündigen müssen, der 
Kaiser und König Matthias II. gegen ihn seine Ge¬ 
nerale geschickt, und der türkische Kaiser ihn des 
Fürs teilt lm ms für verlustig erklärt hatte, 1613 in 
Grosswardein von seinen eigenen Leuten ermordet. 
Der grosse, staatskluge und tapfere, aber zu ehr¬ 
süchtige Gabriel Bethlen, der jetzt Siebenbürgens 
Fürst wurde, hätte noch mehr zum Wo hie des 
Landes gethan, als er that, wenn nicht auch ihn 
auswärtige Kriege aus Siebenbürgen entfernt ge¬ 
halten hätten. Er hatte zur Unterstützung der Pro¬ 
testanten in Ungarn am dreyssigjährigen Kriege im 
Bündnisse mit dem niedersächsischen Kreise, Hol¬ 
land, England und Dänemark Aniheil genommen. 
Selbst die ungarische Krone und die übrigen Reichs- 
insignien hatte er in seine Hände bekommen, und 
seine Leute schreckten selbst Wien mit einem Feuer¬ 
werk von zwanzig brennenden Dörfern um dasselbe 
herum 1621. Er liess seine ausgesuchte Handbiblio¬ 
thek in keinem Feldzüge zurück, liess aus dem Aus¬ 
lande Gelehrte, wie Allstedt, Piseator, Bistcrfeld und 
Opitz, wie auch Künstler und Virtuosen kommen 
und bezahlte sie fürstlich, und stattete das berühmte 
reformirte Collegium zu Enged fürstlich aus. Er 
4tarb dem Lande zu früh 1629, als er nach geschlos¬ 
st nem Frieden erst recht für dasselbe würde gelebt 
haben. Sein Nachfolger Georg Rdkoczy war sehr 
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streng, begünstigte die Wissenschaften , und ordnete 
hin und wieder sogar Frauenzimmerschulen an, aber 
ohne selbst etwas dazu herzugeben. Er starb 164g- 
Sein liberalerer Sohn Georg II. Rdkoczy gewann 
durch Freundlichkeit die Herzen aller Siebenbürger, 
aber auch ihn trieben auswärtige Kriege aus dem 
Lande zum Nachtheile seiner Unterthanen. Der 
türkische Kaiser setzte ihn ab, und der von seinen 
Unterthanen geliebte Fürst musste auf dem Land¬ 
tage von den Ständen Abschied nehmen. Die ge¬ 
rührten Stände wählten 1657 den alten Rhcclai un¬ 
ter der Bedingung zum Fürsten, dass er die Re¬ 
gierung abtreten solle, wenn Räkoczy in Konstan¬ 
tinopel sich Gnade erwirkt haben würde. Räkoczy 
kam bald mit einer Armee nach Siebenbürgen zu¬ 
rück. llhedai trat nach einigen Vorstellungen und 
Weigerungen zurück. Siebenbürgen huldigte 1658 
neuerdings Georg II. Räkoczy. Aber die Türken 
strömten ins Land und setzten tobend am 5. Oct. 
1658 den Achatius Barcsai auf den Fürstenstuhl, 
den er aber bald halb genöthigt, halb gutwillig 
vor der ganzen siebenbürgi6chen Armee dem Johann 
Kemeny abtrat. Räkoczy starb endlich 1660 an den 
Wunden, die er in der mörderischen Türken sch lacht 
bey Klausenburg erhalten hatte. Kemeny liess den 
Barcsai als Staatsgefangenen herumführen, und im 
Jahr 1661 ward Barcsai ermordet. Kemeny kam 
1662 in einem Treffen bey Nagy Szölös um. Mitt¬ 
lerweile hatte der Ofner Bascha Ali im Jahr 166t 
den Michael Apafv von einigen Ständen zum Für. 
sten wählen lassen. Apafi war so freygebig, dass 
die Stände verbieten mussten , Schenkungen von 
Kammergütern zu nehmen; in den kritischen La¬ 
gen, in welchen er ßich befand, wusste er sich, 
gut zu benehmen; handelte aber dabey dennoch 
vielmal zu rasch , ja fast bis zur Grausamkeit 
streng. Endlich gelang es den Truppen des deut¬ 
schen Kaisers, die Türken aus Ungarn heraus zu 
schlagen, in Siebenbürgen Winterquartiere zu neh¬ 
men, auch dieses Land zu bewegen, sich in kai¬ 
serlichen Schutz zu begeben (1688)- Nachdem 
Tode des Fürsten Michael Apafi I. (1690) wurde 
sein Sohn Michael Apaß II. Fürst und Kaiser 
Leopold I. sein Schutzherr und Vormünder. Der 
junge Fürst bequemte sich endlich 1639 Sieben¬ 
bürgen an den Kaiser Leopold I. gegen jährliche 
10000 Gulden und einige deutsche Herrschaften 
abzutreten , und starb nachher 1713 in Wien 
kinderlos. 

Sechster Zeitraum. Siebenbürgen unter öster¬ 
reichisch - ungarischen Königen. 1699 bis ißo4. 
Die Geschichte dieses Zeitraums hat Hr. M. sehr 
kurz (S. 140— 155) abgehandelt, wozu er zum 
Th eil durch Censurrücksichten bewogen wurde. 
Am ausführlichsten bat er noch den Walachenauf- 
ruhr unter Horra während der Regierung Josephs II. 
beschrieben. Aus S. 151 ersieht man , dass der 
österreichische bekannte General Melas ein sieben¬ 
bürger Sachse war. S. 157 beginnt der sehr schätz¬ 
bare historisch-kritische Apparat, enthaltend die 
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Hauptquellen und einzelne Citate und Belege des 
in der kleinen siebenbürgischen Geschichte Ange¬ 
führten. Nur bis zum fünften Zeitraum gehen die 
einzelnen Citate und Belege, beym fünften und 
sechsten Zeitraum sind nur die Hauptquellen an¬ 

gegeben. 

Die Orthographie des Hm. M. in den ungari¬ 
schen Namen ist sehr fehlerhaft. Wenn man es 
auch übersehen will» dass er die ungarischen Na¬ 
men nicht nach der ungarischen Orthographie, son¬ 
dern nach der Aussprache schrieb, so muss man 
doch tadeln, dass Hr. M. das lange accentuirte a 
der Ungarn (ä) überall durch ä ausdrückf. Wenn 
vielleicht die Deutschen in Siebenbürgen das un¬ 
garische ä so aussprechen : so irrt Hr. M. sehr, 
wenn er glaubt, dass diess auch die echte ungari¬ 
sche Aussprache ist. So schreibt er z. B. irrig 
S. 18 Värhely st. Värhely. S. 22 Szäska st. Szäska; 
Temeschwärer st. Temcsvärer. S. 33 Tschako statt 
Csäko (lies Tschaako). S. 38 Märoschväschärhely 
st. Maros Väsärhely; Märoscher st. Märoschei’. S. 48 
Märosch st. Maros. S. 66 Kiräly st. Kiraly. S. 73 
Oläh st. Olah. S. 78 Szilägy st. Szilagyi. S. 82 Zä- 
polya st. Zäpolya; Dälnok st. Dälnok. S. 84 Mohätsch 
st. Mohäc6 (Mohätsch). S. 94 Bäthor st. Bathor; Na- 
däschdi st. Nädaschdi; Baläscha st. Balascha u. s. w. 
Auch 6 drückt Hr. M. falsch durch ö aus, z. B. S. 93 
Diösseg st. Diöszeg. Anstatt Tataren und tatarisch 
schreibt Hr. M. unrichtig Tartaren und tartarisch. 
Die Tataren stammen ja nicht aus dem Tartarus 
her! — S. 129 muss für Stephan Bäthori gelesen 
Werden: Gabriel Bethlen. 

Der Verleger hat dieses treffliche Werk auf 
grauem Papier abdrucken lassen, verkauft es jedoch 
um einen billigen Preis. Die meisten Druckfehler 
sind am Ende des Werks angezeigt. 

TOTO G R A T II I E. 

Abriss der westlichen Provinzen des österreichischen 

Staates von Joseph Rohr er. Mit zwey Kupfern. 

Wien, in der Camesinaischen Buchhandl. 1804. 

LVI u. 237 S. 8- 

Ein mit Fleiss verfasster Abriss der westlichen 
Provinzen des österreichischen Kaiserstaats, aus wel¬ 
chem die mit Oesterreich wenig bekannten Ausländer 
viel lernen können; allein die mit ihrem Vaterlande 
und mit den topographischen und 'statist. Werken 
über die Provinzen des Lrzherzogthums vertrauten In¬ 
länder finden in diesem Abriss wenig Neues. Hr. R. 
hat neriilich sein Werk grössientheils aus andern Wer¬ 
ken inländischer Schriftsteller compilirt, und da er 
seine Quellen sehr selten anzeigt, hat er sich zugleich 
desPlagiat6 schuldig gemacht. Schon in seiner langen 
Einleitung bat er ganze Stellen buchstäblich abge- 
sehricben aus den Werken Moll’s, Sckrank’s, Kinder* 
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mann’s, Giuliani’s, Hoppe’s, Hübner’», VierthalePs, 
aus Andre’s patriotischem Tageblatte u. s. w. und in 
dem Werke selbst aus denSchriften des Freyherrn von 
Liechtenstern, D. Schuhes, Schmidt’s, Hormayer’s, 
Moll’s, Hoppe’s» Ployer’s, Zacb’s u. s. w., ohne seine 
Quellen zu eitiren. Rec. kann der Mühe überhoben 
seyn, Hm. R. diese argen Plagiate mit Anführung der 
Seiten nachzuweisen, da diess bereits früher in den 
Annalen der Literatur und Kunst in den österreichi¬ 
schen Staaten, May 1805 geschehen ist, wo S.297— 
303 den geplünderten Schriftstellern ihr Eigenthum 
vindicirt ist. Uebrigens hat auch Hr. R. seine Quel¬ 
len sehr oft nicht kritisch geprüft, und selbst manche 
lrrthümer begangen, die als eigene Erfahrungen dem 

Leser aufgetischt werden. 

Die lange Einleitung schildert die Nothwendig- 
keit der Länder - und Produktenkenntniss überhaupt 
und der Vaterlandskunde insbesondere, die Wichtig¬ 
keit der Reisen zu diesem Behufe und vorzüglich der 
Gebirgsreisen, der angenehmen und wohlthätigen Ei- 
genthümlichkeitcn der vaterländischen Gebirge in zoo¬ 
logischer und botanischer Hinsicht, die Schwierigkei¬ 
ten und Erfordernisse bey Alpenreisen, und schliesst 
mit Wünschen zur Emporbringung der Kenntniss der 
physischen Beschaffenheit des österr. Staates. Sehr 
unwahr ist die Behauptung des Hm. R. S. XV1I: Noch 
«eschab von unsern eigenen Landsleuten fürGeognosie 
fast gar nichts.“ Haben denn Seopoli, Born, Fichtl, 
Hacquet, Hoser, Rcnss, Schultes, Kitaibel für die 
Geognosie des Vaterlandes nicht viel geleistet? 

Auf die Einleitung folgt ein Ueberblick der Lage, 
Grenzen, Grösse, Kreisemtheilung und klimatischen 
Beschaffenheit der westl. Provinzen des österr. Staates. 
Rec. hebt aus demselben folgende Daten aus. Das Erz¬ 
herzogthum Österreich unter der Ens liegt zwischen 
dem 47° 24' u. 48° 59' 26" nördlicher Breite und dem 
320 5' 10" und 350 41' 3" östlicher Länge von Ferro. 
Die Grösse von Unterösterr. beträgt 354to9ö geograph. 
Meilen. Irrig gibt Hr, R. S. 3 den Wiener Meridian- 
Quadrant zu 5272554 Wiener Klafter an: er beträgt 
5272453; mithin ist auch eine geograph, Meile nicht 
~~59n5 W»ener Kl., wie Hr. R. will. Unterösterr, hatte 
im J. 1803 ausser Wien: 70 Städte, 241 Marktflecken, 

4327 Dörfer, 146637 Häuser, 1060479 Einwohner. 
Das Viertel Unter-Wienerwald enthielt namentlich 
auf seinem Flächeninhalte von 66txö% Q. M. (ausser 
Wien und seiner Volksmenge im J. 1803: 11 Städte, 

65 Märkte, 489 Dörfer, 41999 Häuser, 230886 Einw. 
Die Hauptstadt Wien liegt unter dem 340 2' 50' östl. 
Länge von Ferro und unter dem 48° 12' 36' nördl.Er. 
Die Angaben über die Temperatur der Luft nach me- 
teorologiscen Beobachtungen aut der k. k. Sternwarte 
in Wien S. 10 — 12 hat Hr. R. aus Liechtenstern’s Ar¬ 
chiv 1804, 1. Heft S. 83 entlehnt, ohne seine Quelle 
anzuzeigen. Das Viertel Ober-Wienerwald enthielt 
imJ. 1803: 6 Städte, 63 Märkte, 2183 Dorier, 34916 
Häuser, 39479 Familien; das Viertel Unter-Mann¬ 

hartsberg 11 Städte, 65 Märkte, 489 Dörfer, 41999 
Häuser, 52695 Familien; das Viertel Ober-Mannharu- 
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borg 13 Städte, 70 Märkte, 1135 Dörfer, 41824 Fami¬ 
lien. Die Kreisstadt vom Viertel Ober-Widnerwald, 
St. Pölten, ist unter dem 330 15' 52" ö.L. und dem 430 
12' 22" n. Br.; die Kreisstadt von Unter-Mannbarts¬ 
berg Korneuburg liegt unter dem 55° .58' 45" ö L. und 
28° 21' 22" n.Br.; die Kreisstadt von Ober Mannharts¬ 
berg Krems unter 33° 15'4.5" ö. L. und 48° 21'50' n.Br. 
Das Land Oesterr. über der Ens, welches man auch 
im gemeinen Leben Oberösterr. nennt, liegt zwischen 
dem 470 26' und 48° 46' n. Br. und dem 30° 12' und 
3c0 39' ö. L. Es enthält einen Flächeninhalt von 232t7ö^- 
geograph. Ouadratm. Darauf befände» sich im J. 1300: 
14 Städte, 92 Märkte, 6412 Dörfer, und in 102977 
Häusern 629945 Einw. Linz im Hausruck- Viertel 
liegt unter dem 310 56' 30" ö. L. und dem 480 13' 54' 
». Br., Freystadt im Mühlviertel unter 320 2' o" ö. L. 
und 48° -8 0 n.Br ; Steyer im Traun - Viertel unter 
310 59 3° ö. L. u. 48° 4' 45 «.♦ Br.; Brauiiau im Inn- 
viertel unter 30° 36' 50" ö. L. und 48° x4 n- Br. 
Die Lage von Steyermark ist zwischen 45° 54 u 47° 
50' der Br., und zwischen 5 Secunden östl und 11 
Minuten 23 Secunden westl. L. des Wiener Meridians. 
Die Grösse Steyermarks beträgt 41 i-f geogr. Quadratm 
Das Herzogtbum Steyermark enthielt im Jahr 1800 : 
20 Städte, 98 Märkte, 3501 Dörfer, 165800 Häuser, 
312464 Finw. Grätz, die Hauptstadt dieses Landes 
liegt nach astronomischen Bestimmungen unter 530 7' 
o” ö. L. und 4.40 (richtiger 47°) 4 9 n.Br.; die See- 
libhe beträgt 220 Klafter. Der hohe Berg Scheckei liegt 
795 Wiener Kl. über der Meeresfläche. Der Flächen¬ 
inhalt des Cillier Kreises beträgt 64! Q. M., des Mar- 
burger 65|, des Gratzer 1504, des Brücker 73f* des 
Judenburger io?-7-. Cilli liegt unter 330 4 3° ö. L. 
und 460 4 11 • Br., Marburg unter 330 22' 45" ö. L. 
und 46° 34' 4- n.Br., Bruck unter 520 55' 26'' ö. L. 
und 470 24' 34 n. Br., Judenburg unter 320 21' 30" ö- L. 
und 47° 45' 20" n.Br, Das Klima von Steyermark ist 
im Ganzen vortheilhaft. Kärnthen erstreckt sich von 
460 20V bis 47° ß Breite. Der Flächeninhalt Kärnthens 
beträgt 2004 Q. M. Kärnthen hatte im Jahr 1.301 : 11 
Städte, 25 Markte, 2801 Dörfer, 285533 Finw. Das 
Klima in diesem kleinen Lande ist merklich verschie¬ 
den. In Unterkärnthen ist die Luft weit milder, als in 
Oberkärnthen, wo zumal gegen die tyrolischen und 
salzburgischen Grenzgebirge viel Kälte herrscht. Die 
Haupt und Kreisstadt Unterkärnthens liegt unter dem 
310 59' 45 ö L. u. 46° 37' 10" n-Br., die oberkärnth- 
nerisehe Kreisstadt Villach unter 510 32' o" ö. L. u. 46° 
35' o" n. Br. Der Flächeninhalt Krains beträgt 235.%% 
ge ograph. Q. M. Das Land enthielt auf diesem im J. 
1501: 19 Städte, 18 Märkte, 3512 Dörfer, 74657 Hau¬ 
ser, 409054 Ei uw. Die Haupt- und Kreisstadt Laybaeh 
liegt unter 520 26' 15 ö. L, und 46° l’ 48' (richtiger 
4O0 2 ') n.Br., die KreisstadtNeustädtl oder Budolpüs- 
werth unter 320 10' 45" ö.L. und 46° »4 55'' n- Br., 
und der Kreisort Adelsberg unter 520 3' 10" ö. L. und 
45° 55' 10" 11. Br. Das Herzogthum Krain ist gleich 
Kärnthen u. Steyermark ein wahres Gebirgsland. Im 
Ganzen neigt sich merklich das Land zu dem warmen 
Klima Italiens. Die Grafschaft Görz hatte auf ihrem 

Flächenraume von JVI. im J. lgoL: 3 Städte, 
1 Marktflecken, 380 Dörfer, 20751 Häuser, 119057 
Eimv. Die-Hauptstadt Gorz liegt unter 310 8' 3«" ö. L. 
u‘ 45° 57 3h n. Kr. Die Gralschaft hat eine herrliche 
Lage. Unter den Winden urriGörz ist der Südostwind 
(Scirocco) häufig und hält oft ganze Monate lang an. 
Wenn aber derüstw. lange weht, so dörren in dieser 
Gegend alle Früchte aus. Triest liegt unter 310 26' 5 f' 
Ö.L. und 45° 35' 8" n.Br. Im Gebiete des frey.en See¬ 
hafens von Triest zählte man im J. i$oi : 1 Stadt, 12 
Dörfer, 12 Meiler, 2766 Häuser, 27344 EinvV. Ls 
kommt dem Hafen von Triest sehr zu gute., dass man 
in denselben mit allen Winden einlaüfen und « brn so 
aus demselben auslaufeii kann. Was Hr. K. über TyV.ol, 
Vorarlberg und Vorderösterreieh sagi , übergehen wir 
ganz, w'eil diese Provinzen nicht mehr zum öster¬ 
reichischen Kaiserstaat gehören. 

S. 82 folgt ein Ueberblick des Gebirglaufes, des 

Hochgebirges, der Gebirgerschcitiungeu und der Alj>en 
in den westl. Provinzen des osterr. Staates. Dieser 
Umriss lässt sich gut lesen und ist daher in Zach’s 
raonatl. Correspondenz zur Beförderung der Erd - und 
Himmelskunde im Auszuge mitgetheill worden: al¬ 
lein er ist grösstentheils aus Ployer’s, Schroll’s und 
Schultes’s Schriften entlehnt und abgeschrieben, und 
Rec. weiss daher nicht, wie Hr. R. diesen Umriss S.g2 
einen Versuch nennen kann, da er nicht zuerst diesen 
Versuch gemacht hat. Wir wollen daher aus diesem 
Ueberblick nichts mittheilen, sondern bemerken nur, 
dass Hr. R in diesem Abschnitte, so wie in der Um¬ 
leitung und einigen andern Abschnitten viele nalur- 
histor. und phys. Irrthumer begeht, die von seiner 
Naturkunde dern aufmerksamen Leser keinen guten 
Begriff beybringen, z. B. S. 202 spricht er von einer 
Wulfenia paederota und Wulfenia bonarota, da doch 
die Wulfenia nur eine Species bildet und Hr. R. hier 
Paederota ageria und Paederota bonarota hätte setzen 
sollen; S. 226 spricht er von einer Gracula Pyrrhocorax 
und hält sie für einen Wiedehopf, und da ist derCorvus 
graculus (Rabe) zu verstehen u.s. w. Hr. R. tritt allen¬ 
falls noch mit Glück auf als Statistiker u. Ethnograph, 
aber zu einem Geognosten u. Naturforscher ist er ver¬ 
dorben. — Hr. R. scheut sich oft nicht, etwas für 
seine eigenen Reiseerfahrungen auszugeben, wenn er 
andere vortreffliche Topographen und Naturforscher 
ausschreibt. So sind viele seiner sogenannten eigenen 
Reiseerfahrungen, in welchen er von seinem werthen 
Ich spricht, aus Schuhes Reise auf dem Glöckner aus¬ 
geschrieben, wie in den österr. Annalen durch viele 
Beyspiele bewiesen worden ist. 

Das von Rabl gestochene Titelknpfcr stellt eine 
ländliche Gruppe aus dem südwestlichen Tyrol dar. 
Das zweyte zu S. 194 gehörige, von Rahl sehr gut 
gearbeitete Kupfer stellt die (*berstcyerniärkit>c he Ge¬ 
birgslandschaft vom Weichselboden gegen die Wild- 
alpen vor. 

Der Verleger hat für gutes Papier und guten 
Druck gesorgt. 



LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

6g. Stückt den 9. J u n y 1809. 

PHYSIOLOGIE, 

Hie Metaphysik des Menschen, oder reiner TJieil der 

Maturlehre des Menschen. Mit 15 Tabellen und 

einer Kupfert. Von Joh. Christian Co Idbeck, 

ausübenden (m) Arrt (e) in Altona. Hamburg, bey 

Perthes. iRo6. 8* l27 S. 

Das Bestreben, die Erscheinungen am menschlichen 

Organismus nach Kautiechen Prinzipien zu construi- 
ren, spricht sich in jeder Zeile dieser Schrift hin¬ 
länglich aus. Vorzüglich scheint sich der Verfasser 
Erhardts Schmid's Physiologie, philosophisch bear¬ 
beitet, zum Vorbilde gewählt zu haben. Die Stu¬ 
fenfolge der irdischen Organisationen schliesst sich 
mit dem Körper des Menschen, welcher die oberste 
Stufe einnimmt. Die Erscheinungen am sinnlichen 
Organismus werden von uns einzeln wahrgenommen. 
Mit welchem Glüche nun diese einzelnen Erschei¬ 
nungen in ihrem Neben - und Nacheinanderseyn hier 
aufgestellt sind, wollen wir jetzt näher beleuchten. 

Das Ganze zerfällt: 1) in Grundlinien einer 
Metaphysik der Natur im Allgemeinen, besonders des 
organisirten Theiles; — als Einleitung zur Grund¬ 
lage eines wissenschaftlichen S3rstems der Medicin; 
2) in eine Organographie des Menschen, oder Be¬ 
schreibung seiner organischen Modificationen im 
llaume; 3) in die eigentliche Metaphysik des Men¬ 
schen, oder Ausführung des Ideals einer möglich 
athletischen Gesundheit; d. i. Beschreibung des Men¬ 
schen der Zeitfolge nach, von dem Moment der 
Entstehung, bis zum Moment des Aufhörens. 

Im Auszuge lasst sich eine solche Schrift nicht 
wiedergeben; jedoch wollen wir, um den Geist, 
mit Welchem der Vf. diese drey Aufgaben zu lösen 
*ucht, näher kennen zu lernen, so viel tolgen lassen, 
als uns hierzu nöthig scheint. Wenn nach Schelliug's 
Lehre, die Materie vom Lebensprin£ip produeirt 
wird (S. Ent ui. e. Syst. d. Katurphil. S. 73)» 60 
hingegen nach dem Vf. die Quelle des organischen 
Lebens nur in dem dominirenden Systeme zu su* 

Zweyter Land, 

eben, dessen Unterschiede in der Organisation 'sich 
bestimmen , wie folgt : a) Im Mineralreich blos 
durch das Saugadersystem ; b) im Pflanzenreich 
durch das Saug - und Blutadersystem ; c) und im 
Thierreich durch das Saug-, Blut - und Nerven¬ 
system. Zur nähern Erläuterung dienen drey syn¬ 
thetische Tabellen der organisirten Natur. — Das 
Saugadersystem hat blos mit der Attraction und Secre- 
tion zu thun; das Blutadersystem bringt die Er¬ 
scheinungen der Bewegung und Buhe hervor, und 
das Nervensystem die Erscheinungen des Schlafen« 
und Wachens (sehr willkührlich!). Im zvveyten 
Theile oder der Organographie erscheint Hr. G. als 
rationaler Realist, huldigt mehr der Nebenlinie de# 
Kriticismus and preiset die Reinholdische Elemen¬ 
tarphilosophie. Seit dieser Zeit hat eich aber Herr 
Reinhold gar mannichfaltig umgewandelt. ■— Das 
Saugadersystem ist, nach dem V£, mit sammt der 
Lymphe in allen drey Reichen der Natur anzutref¬ 
fen, und nimmt die niedrigste Stufe unter den Ge- 
fäss3rstemcn ein. Das Blutadersystem ist nur im 
Pflanzen- und Mineralreich anzutreffen. Das Vege¬ 
tabilreich kömmt durch Beytritt zum Saugadersystem 
auf eine höhere Stufe zu stehen, als die Miuera. 
Das Nervensystem ist nur im Animalreich allein 
anzutreffen; durch dasselbe tritt die höchste Stufe 
organisirter Körper auf. Es ist als das dritte Gefäss- 
system im Menschen anzusehen. Die Lymphe ist 
die einzige Flüssigkeit, welche im organisirten Kör¬ 
per des Mineralreichs anzutreft’en ist. Das Blut wird 
nur im Pflanzen - und Thierreich vorgefunden; es 
ist der zweyte allgemeine Saft. Der Nervensaft, als 
der dritte allgemeine, ist dem Animalreich allein 
eigen. Das Daseyn desselben ist als Nothwendigkeit 
demonstrirt. Das Medium des Lebens ist die Zeit. 
Organographie der Hülfsorgane. Zu den Ifülfsorga- 
nen de6 Saugadersystems gehören: die ersten Wege, 
der Mägen, die dünnen und dicken Därme, die Nie¬ 
ren, Harngänge, Urinblase, Harnröhre; überhaupt 
alle Flächen, we Mündungen von Saugadern anzu¬ 
treffen ßind. Hülfsorgane de# Blufadersystems sind; 
das Herz, die Lungen mit venöser Kraft, enfgegen- 
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gesetzt der arteriöser. desjHerzens. Unterabtlieilun- 
gen geben; d) die activen Hülfsorgane des Blutader¬ 
systems, welche Produkte liefern, als: die Schleim¬ 
und Speicheldrüsen mit der Magendrüse; die Leber 
mit der Gallenblase, welche an der Milz ihren Op¬ 
ponenten hat. Die Vena portarum ist hier das Ncm- 
liche, was die Arteria pulmonalis den Lungen war, 
d. i. nicht zur Ernährung des Organs, sondern zu 
einem eigenen Geschäft bestimmt, b) Passive Hülls¬ 
organe der bildenden Kraft: die Milz, grösstentheils 
venöses Gefäss, ist der arteriösen Leber entgegen¬ 
gesetzt und in ihren Verrichtungen als leidendes 
Organ, den Lungen gleich. Jj, 27. Erklärung der 
Absonderung des Schleimes, Speichels, des Bauch- 
apeicbels, der Galle als besondere Erscheinungen 
der Hülfsorgane. (Alles dieses ist sehr kurz abge¬ 
fertigt,. und iin eigentlichen Sinne des Wortes nicht 
erklärt. Das Specielle, auf welches man oft so ver¬ 
ächtlich hinblickt, muss demnach doch nicht so 
leicht aufgefangen werden können, wie das so be¬ 
liebte Allgemeine.) Hülfsorgane der Zeugung des 
männlichen Körpers oder arteriöse Organe der zeu¬ 
genden Kraft sind: die Hoden mit den Saamenbläs- 
chen, die Prostata und die Ruthe. Die Hoden ha¬ 
ben mit der Leber, als aussonderndes Organ einer- 
ley Verrichtung. Die Saamenbläschen haben dieselbe 
Verrichtung, welche die Gallenblase in Rücksicht 
der Leber hat. Der innere Bau der Ruthe zeigt 
schon durch die Anatomie einige Aehnlichkcit mit 
den Lungen und der Milz. Hülfsorgane (1er Zeu¬ 
gung des weiblichen Körpers sind: der Uterus mit 
der Vagina, die fallopiscbcn Trompeten und die Eyer- 
stöcke. Sie behaupten den Charakter des Venösen; 
so wie im Uebergewicht desselben, die Möglich¬ 
keit und Ursache der monatl. Reinigung zu suchen 
ist. Der männliche Körper bekömmt durch seine 
Zeugurtgsorgane einen Theil Arterien mehr, und 
äussert vermöge derselben grössere Tbätigheit in al¬ 
len seinen Verrichtungen. Im weiblichen Körper 
sind die Absonderung der monatl. Reinigung und 
der Milch Beweise genug ihres besondern und all¬ 
gemeinen venösen Körperbaues; in ihm müssen da¬ 
her Lungen und Milz besser ausgebildet seyn. Die 
Hülfsorgane des Nervensystems zerfallen in zwey 
CI assen, und zwar in die der äussern und die der 
innern Sinne, a) Die fünffache Mannichfaltigkeit 
in den bekannten fünf Sinnen. Das Gefühl hat seine 
Hülfsorgane in den Fingerspitzen, der Geschmack 
in der Zunge u. s. w. b) Die fünffachen Arten des 
Bewusstseyns können nun verbunden werden, und 
dadurch entstehet der Begriff. Um aber die Man- 
iiichfaltigkeit der Begriffe auszudrücken, wurde ein 
so grosses Organ, als das Gehirn ist, nöthig. Der 
Vf. erwartet hierüber noch von Gall’s Bemühungen 
etwas, schliefest mit einer einzigen Seite die Be¬ 
schreibung der Hülfsorgane des Nervensystems und 
'somit die ganze Organographie. S. 97 beginnt die 
eigentliche Metaphysik des Menschen mit einem 
Auszuge aus Schmids Phys. philosophisch bearbeitet; 

sic zerfällt nach dem Vf. ri) in den ideah'schen Zeit¬ 
punkt der Entstehung des Menschen; b) in den Zeit¬ 
raum seines Strebeus nach Mannichfaltigkeit; c) in 
den Zeitpunct seines Aufhörens. Das G>pponirende 
der Faser und des Tropfens, ist die Ursache des 
Lebens aller Organe; und somit ist die Entstehung 
des Menschen das Werk eines Moments. Nach die¬ 
sem Momente entsteht durch Reaction ein Gefäss. 
Dieses Gefäss verfolgt die Action weiter; sucht die 
liineingetriebene Flüssigkeit tropfbar zu erhalten, 
und durch Verlängerung und die darauf folgende 
Contraction immer mehr feste Puncte zu erhalten. 
Das erste Gefäss des Keims eines Menschen ist ein 
Lymphgtfäss, welches seine Entwickelung des Blut¬ 
adersystems mit dem Punctum saliens vollendet. 
Nachdem diese zwey Stufen ausgebildet, beginnt 
der Anfang der Puppe, mit der dritten Stufe der 
Organisation, durch die Entwickelung des Nerven¬ 
systems. Bis jetzt sind nun alle drey Gefässysten?e 
vollendet. Mit dem ersten Athemzuge beginnt die 
Periode des selbstständigen Lebens. In derselben 
Ordnung, wie die Geiässysteme entwickelt wurden, 
fangen auch die. Verrichtungen der Hülfsorgane an. 
Vor der Gehurt haben die Saugadern das Ueberge¬ 
wicht in allen Theilen des Körpers. Mit dem Ath- 
men beginnt die Activität des Blutadersystems. Die 
dritte Periode umfasst die höhere Ausbildung der 
Nervensubstanz. Der Zeitraum nach der Geburt 
zerfällt in zwey Hauptunterabtheilungen : a) in den 
Zeitraum der Ent Wickelung des ßlutadersyslems und 
der Hülfsorganen desselben; b) in den Zeitraum 
der Entwickelung des Nervensystems mit seinen 
Hülfsorganen. Die Endpuncte des Arteriösen und 
Venösen sind so gemischt, dass dadurch die Hülfs¬ 
organe entstehen. Die Entwickelung der Hülfsor¬ 
gane des Nervensystems beginnt mit dem Ausbil¬ 
den der äussern und innern .Sinne. Die Phantasie 
stimmt überein mit der Prädominenz der Saugadern 
im Gehirne; die Uriheilskraft mit der Prädomi¬ 
nenz der Blutadern und das eigentliche Denken mit 
der Prädominanz der Nervensubstanz selbst u. s. w. 
Wir verkennen nun zwar keinesweges, ungeachtet 
manches Convolut auf nichts sich stützender Hypo¬ 
thesen in vorliegender Schrift entwickelt ist, den 
Eleis3 und Scharfsinn des Vf., und setzen dieselbe un¬ 
ter diejenigen, welche mit Aufmerksamkeit gelesen 
zu werden verdienen. Wenn wir aber die mit je¬ 
der Messe neugeschaftenen, umgeformten und aulge¬ 
wärmten Systeme über Lebeu und Lebendigkeit be¬ 
trachten, wie sich besonders hieran mehrenibeils 
jnnge Heilkünstler zu versuchen pflegen, so bleibt 
uns nichts als der Wunsch übrig, dass das Binzeine, 
•welches wir so verwaiset erblicken, \ 011 eben diesen 
jungen Heilkünstlern mehr angf bauet werden, und 
dass man doch der Sucht zu genialisiren sich, zum 
Nutzen der Wissenschaft, entschlagen möge. Denn 
nur dann wird von ihnen ein besseres Allgemeines 
construiret werden können. — Wer das Kleine ver¬ 
achtet, dem wird, das Grosse nicht gelingen. 
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£ TUN o G B A P 11 I TI. 

Per sich über die slawischen Bewohner der öster¬ 

reichischen Monarchie. Erster theil. Wien, un 
• Verlage des Kunst-und Industrie-Comptoirs. 1804. 

VIII und 163 S. 8- Zweiter Theil. Ebendaselbst. 

1804. 166 S. 8- 

• Der Verfasser dieses Werks ist Herr Roh rer in 
Lemberg, Es ist ganz nach demselben Plane ver¬ 
faßt wie Hm. Robrer’s Versuch über die deutschen 
Bewohner der österreichischen Monarchie welchen 
wir in unsern Blattern bereits beurtheilt haben; es 
hat zugleich dieselben Vorzüge und Mangel. Be¬ 
nutzung der neuesten und besten Quellen, so wie 
eigene llcisebemerkungen kann man dem Vf. nicht 
absprechen, aber er citirt seine Quellen nicht im¬ 
mer und schreibt manches Unrichtige aut Drey und 
Glauben rach. Ree. hat den Zweck, durch seine 
ausführliche Anzeige dieses Werks mehrere interes¬ 
sante Notizen über die slawischen Bewohner des 
österreichischen Kaiserstaats im Auslande bekannter 

iu machen. 

I. Uebersicht der slawischen Bewohner der 
österreichischen Monarchie. In Ungarn machen die 
Slawen die Mehrzahl der Einwohner aus, 6?99 ^rt- 
echaften sind im Königreiche Ungarn von Slowaken, 
Kroaten und Rahzen oder Serwicrn .oder Serbiem, 
wie sie sich jetzt nach einem Beschluss des Bel¬ 
grader Senats nennen), 5ßß3 von Ungarn oder Ma¬ 
gyaren 1024 von W.alachen und 921 von Deutschen 
bewohnt. Hr. R. berechnet die Anzahl der Slawen 
in den Ungar. Erbländern auf 4«950’07i Menschen. 
Man unterscheidet in Ungarn vier slawische Volks- 
stamme: die Slowaken , Rahzen (Raczok) oder feer- 

wier, Kroaten und Rusniaken oder Ruthenier. Die 
Rahzen kamen nach Ungarn grösst ent heile aus dem 

südlichen Serwien oder aus Raszien. Sie sind in 
Ungarn in grosser Anzahl vorhanden und kamen zu 

verschiedenen Zeiten ins Land. Aul die Einladun 
Leopold’s I. kam der raszisclie Erzbischof Arsenius 
Czernowicz mit 80000 Serwicrn. Ausser der Grenz¬ 
miliz Ungarns wohnt der grösste rheR der Rahzen 
in den Gespannschaftcn Bätsch, Pesth, Raab, Stu.1 - 
weissenburg, Temes und Torontal. Die Kroaten 
sind nicht nur häufig in den sogenannten sechs 
kroatisch-släwonischen Gespannschaften , sem ern 
auch in den Gespannschaften jenseits der Donau, 
als in der Stuhlweissenburger, Eisenburger, Scbi- 
megher, Wieselburger, Oedenburger u. s. w. öie 
sind aus Bosnien nach Ungarn verpflanzt worden. 
Die Rusniaken oder Ruthenier (von den Magyaren 
Orosz genannt) wohnen meistens im Gehn ge er 
Gespannschaften Beregli , Scharosch , Ugotsc a, 
Unßhvär, Zeraplin, Zips. Sic kamen aus Rothicus- 
Bcn oder Galizien nach Ungarn. Der ausgebreitetste 
slawische Volkszweig im eigentlichen Ungarn sind 
unstreitig die Slowaken, Uebeibleibsel des einst so 
mächtigen mährischen Reichs, zum Theil aber ka¬ 

men sie in neuern Zeiten aus Böhmen nach Ungarn. 
Die meisten Slowaken sind in den Gespannschaften 
disseits der Donau Arwa, Barsch, Gran, Hoath, 
Lipto, Neograd, Neutra, Pesth, Pressburg, Trent« 
schin , Thurotz und Sohl ; diesseits der Thciss 
nimmt ihre Anzahl immer mehr zu in den Gespami- 
schaften Abaujvär, Borschod, Gömör, Scharosch 
und Zips, jenseits der Theiss in den Gespaanschaf- 
tenArad, Bekesch und Torontal; ungleich weirger 
Slowaken finden sich in den Gespannschaften jen¬ 
seits der Donau, Kotnoin, Tolna u. s. w. — Die 
innerösterreichischen Slawen nennen die Deutschen 
Winden oder IT enden. Sie haben einen eigenen 
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slawischen Dialekt, der dem kroatischen am näch¬ 
sten kommt. Die in Steyermark gesprochene win- 
dische Sprache theilt sich sehr kenntlich' in drey 
Dialekte. Die steyermärkischen Wenden können zu 
300000 Köpfe stark angenommen werden, und ma¬ 
chen demnach mehr als ein Drittel der Bevölkerung 
Steyermarks aus. In Kärnthen machen die Wenden 
kein Drittel der Bevölkerung aus, dagegen belaufen 
sich die Wenden in Krain auf 350000 Seelen und bil¬ 
den folglich beynahe 7 Achttheile der Bevölkerung. 
Selbst in der Hauptstadt Krains, in Laibach, spre¬ 
chen die gemeinen Leute krainerisch, auf dem Lande 
wird allgemein nicht deutsch, sondern krainerisch 
gesprochen. In Krain unterscheidet 'man mehrere 
slawische Völkchen, z. B. die Uskoken, Tschitschen 
u. s. w. Auch im österreichischen Seedistricte und 
in Friaul gibt es nicht wenige Slawen. In Ostgali- 
zien und in der Bukowina bilden die Ruthenier oder 
Rusniaken ueil zahlreichsten slawischen Volkszweig. 
Neben den Rusniaken sind noch in Ost- und West¬ 
galizien vorzüglich die Mazuraken und die Gamlen. 
Die Mazuraken wohnen meistens in den Niederungen 
längs den Utern der Weichsel, die Goralen wohnen 
ausschliessend auf den Sandsteingebirgen Ost- und 
Westgaliziens. Unter den Einwohnern Ost - und West¬ 
galiziens sind sicher 4500000 slawischen Ursprungs. 
Die zwey wesentlichen slawischen Volkszweige in 
Mähren sind die Slowaken und Hannaken. Die mäh¬ 
rischen Gebirgsslowaken nennet man gemeiniglich 
mährische Walachen oder Ixopanitzaren (Iiopanitzäri). 
Sie bewohnen den mährischen Arm der Karpaten. 
Die slowakischen Bewohner der flachem Gegenden 
sind an der March. Die Ilannaken wohnen meistens 
im Olmützer Kreise in der amnuthigsten und frucht¬ 
barsten Gegend des Landes. Kroatische Kolonien be¬ 
sitzt Mähren in den drey Dörfern des Brünner Kreises 
Fröhlichsdorf, Guttenberg und Prerau. In Alähren 
und im k. k. Antheil von Schlesien kann man eine 
Million Seelen slaw isclien Ursprungs annehmen. Hr. R. 
unterscheidet nicht die verschiedenen slawischen 
Volhsslämme im österr, Schlesien, Polen und Slowa¬ 
ken. Im Königreiche Böhmen sind zwey Dritlheile 
der Volksmenge oder 2 Millionen Slawen (Czechen). 
Die Bewohner des Rakonitzer, Prachiner, Czaslauer, 
Berauner und Kaurzimer Kreises sind beynahe ganz 
böhmische Slawen. Die Summe aller slawischen 
Bewohner in dem osterr. Kaiserstaat beläuft sich auf 
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14,115,071 Menschen, und ist daher um 811507 star¬ 
ker als die Zahl der Deutschen. (S. 32.) 

II. Körperliche Beschaffenheit der slawischen Be¬ 
wohner. Die Slawen in Ungarn besitzen eine vorzüg¬ 
liche Leibesstärke. Die Rahzen oder Serwier sind 
nicht minder behende und geschickt, als stark und 
ansdauernd. Viel tragen ihre gymnastischen Uebun- 
gcn bey, um Brust, Auge und Arm zu stärken. Es 
ist nichts seltenes, in den Bergwerken und Eisen¬ 
hämmern der Gömörer Gespannschatt Slowaken zu 
sehen, die 4 Centncr hin und her heben. Die inner- 
österreichischen Wenden sind schlanker als die deut¬ 
schen Innerösterreicher, und unterliegen nicht so 
den Kröpfen, weil sie weniger heisses Schmalz'zu 
ihren Speisen verzehren. In Galizien sind nicht alle 
slawischen Einwohner gleicher körperlichen Bildung. 
Der Goral ist mehr hoher und schlanker, der Mazur 
mehr kleiner und untersetzter Statur. Ein grosser 
Abstand ist zwischen der Fülle im Gesichte, dem 
strotzenden Haarwuchse, dem runden Körperbaue 
des polnischen Edelmanns in Galizien, und zwischen 
der Leichenfarbe, den hohlen Wangen, den unter den 
Augen hervorragenden dürren Knochenbeinen, dem, 
mit wenigen am Scheitel schüchtern angebrachten 
Haaren bedeckten Kegelkopfe und dem schlappen, 
eingebogenen Leibe des gemeinen Rusniaken. Unter 
den jungen polnischen Edelleuten gibt es mehrere, 
die sich durch ihre einnehmende Körpergestalt aus¬ 
zeichnen. Die schärten Contouren, welche man in 
Italien, Griechenland und Frankreich sieht, sind in 
Galizien unter dem schönen Geschleckte etwas selten. 
Die Hannaken in Mähren sind gewöhnlich nur von 
mittlerer Grösse, dagegen die Gebirgsslowaken gross 
und stark. Der schönste Schlag Menschen in Mähren 
sind die Kopanitzaren des Hradischer Kreises. Von 
Kindesbeinen wird alles darauf angelegt, um aus dem 
Iiopanitzar einen kraftvollen Mann zu bilden. Auch 
in Böhmen zeigen sich eben so wenig als in Galizien 
u. Mähren überall gleiche Physiognomien. Die österr. 
CavaÜerie findet in Böhmen den stattlichsten Schlag 
Menschen zur Ergänzung der Dragonerregimenter. 

III. Aahrungsart. Die Speisen des Slawen sind 
lange nicht so leckerbaft zubereitet, als die Speisen 
der Deutschen im österr. Kaiserstaat. Der Slawe 
nimmt überhaupt mit einfachen Gerichten vorlieb, 
60 wie sie aus den Händen der Natur kommen. Unter 
die Lieblingsspeisen des iliyrischen Grenzsoldaten ge¬ 
hört Knoblauch und Zwiebel zum Brode. Die slawi¬ 
schen Bewohner der Arwer, und theilweise auch der 
Thurofzer und Liptauer Gespannschaft in Ungarn be¬ 
gnügen sich mit Käse und Haberbrod. Die gewöhn¬ 
liche Speise des Krainers ist eine Grütze aus Heide¬ 
korn. Der polnische Edel mann auf dem Lande in Gali¬ 
zien begnügt sich sehr oft lediglich mit einem Müsse 
aus Heidekorn (Reczka genannt); der rusniaki'sche 
Landedelmapn und der Priester essen öfters ihre Fische 
und ihr Sauerkraut gleich dem gemeinen Manne mit 
Lein-oder Hanlöl. Der gemeine Rusniake in Ostga- 
lizien und in der Bukowina backt sich häufig in sein 

Brod Käse. Die Lieblingsspeise des Bauers und Edel- 
mannrg 111 Galizien ist der sogenannte Parscht, eine 
Sauersuppe aus dein Safte der rothen Rüben, aus 
Milch rahm und Fleischbrühe zusammengesetzt. Es 
ist Landessitte in Galizien, vor der Mittagssuppe ein 
Gläschen Branntwein auszuleeren. Nach Tische wird 
von den polnischen Edelleuten in Galizien guter un¬ 
garischer Wein getrunken: während der Mahlzeit 
trinken sie nur Bier. Dass das Wasser in Galizien von 
allen Ständen sehr ungern getrunken wird, davon liegt 
der Grund, wenigstens in einigen Gegenden, in seiner 
wirklichen Untrinkbarkeit. Die gemeinen Leute in 
Galizien trinken sehr viel Branntwein, und Trunken¬ 
heit ist ein gemeines Laster unter ihnen. Meth wird 
in Galizien auch stark getrunken. In Mähren herrscht . 
eine Verschiedenheit in der Nahrungsart des Hannaken 
und Slowaken. Die Hannaken leben gut und trinken 
viel. Der mährische Slowake ist genügsamer und be¬ 
gnügt sich olt zu Mittage mit einer Schüssel gekochter 
Linsen oder gesottener Birnen. Der slawische Böhme 
(Czecb) ist gleichfalls sehr genügsam und ein Freund 
der Pllanzennahrung. Eine gewöhnliche Nahrung des 
Slawen in Böhmen, Mähren und Krain ist derRriben- 
rettig und Meerrettig. Auch lieben die Böhmen und 
Galizianer sehr die Gurken. Das Biertrinken ist in 
Böhmen gewöhnlicher als das schädliche Brannt¬ 
weinsaufen. 

IV. Kleidungsart. Die Kleidung der slawischen 
Bewohner des österr. Kaiserstaats hat vieles, wodurch 
sie von jener der Deutschen unterschieden werden 
kann. Unter den Slawen selbst herrscht oft eine frap¬ 
pante Aehnlichkeit in der Tracht, obgleich die Ent¬ 
fernungen manchmal mehrere hundert Meilen austra¬ 
gen. Es verstellt sich übrigens von selbst, dass jeder 
Landesstrich seine kleinen Eigenheiten haben werde. 
Die Mode, die Haarzöpfe mit ranziger Butter zu 
schmieren, ist allgemein unter den Slawinnen. Eine 
eben so allgemeine Sitte der slawischen Weiber in Ga¬ 
lizien, Kroatien (llec. fü^t hinzu: und in Ungarn) 
ist es, den Kopf mit einem leinenen, langen Tuche zu 
decken. Die Slawen in Kärnthen trugen sich ehemal* 
ungefähr so, wie die Harlekine auf den Schaubuhnen 
dargestellt werden: jetzt tragen sie sich aber wie die 
deutschen Bauern in Kärnthen. Der echte Krainer 
trägt selten einen Filzhut, sondern meistens einen stark 
gefärbten Strohhut, einen braunen, mit rothem wolle¬ 

nem Zeuge gefütterten Rock, grüne oder schwarzeBein- 
kleider, eine blaue Binde um den Leib, endlich *e. 
wohnlich blaugefärbte u. sehr fest gewalkte Strümpfe 
DieKrainerin, vorzüglich in Oberkrain, zeichnet sich 
unter allen Slawinnen durch das blendende Weiss ih¬ 
rer Kleidungsstücke u. durch Reinlichkeit aus. Cha¬ 
rakteristisch ist ihr Hang, alles, was sie trägt, in di« 
engsten Fältelten zu legen, ln den galizischen Haupt¬ 
städten Lemberg und Krakau gebt der polnische Edel¬ 
mann in einem engl. Frack, einem Gillet und runden 
Hute. Im Innern des Landes trägt sich der polnisch- 
gahzianische Edelmann nach alter Sitte. Er hat ge¬ 
wöhnlich einen, vom Halse bis an die Knie geschlosse¬ 
nen Rock, Welcher im Winter von Tuche, im Sommer 
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abcf von Seide oder auch weiuser Leinwand ist.- Ueber 
diesen legt er entweder einen kurzen sogenannten 
Kaftan oder einen sehr langen Ueberrock an. Die Kopf¬ 
haare sind bey den Polen alten Schlages geschoren. Am 
Kopfe wird selbst im Sommer öfters eine hoheMütze 
getragen. Derllusniake in Galizien geht oft mitten in 
heissen Sommertagen in einem Lammpelze eingehüllt. 
Der Gorale dagegen hat oft im Winter, wenn er sich 
auf seinem besehneyten Gebirge mit Holzfällen be¬ 
schäftigt, nichts am Leibe, als ein langes Beinkleid u. 
ein kurzes, mit einem schwarzen Itiemen befestigtes 
Hemde. Um den Hals trägt selbst die gemeinste Rusnia- 
kin wenigstens falsche Korallen, welche ihr so lieb 
6ind, dass eie dieselben nicht einmal im Bette ablegt. 
In Mähren muss die Tracht des Hannaken u. Slowaken 
unterschieden werden. Des Hannaken Sommerkleidung 
besteht in einem schwarzen runden Hute mit gefärbten 
Bändern, einem Hemde, welches am Halse mit einem 
grossen Spiegelknopfe geschlossen wird, einem grü¬ 
nen, mit rother Seide aasgenähten Leibehen, einem 
ledernen, durch viele kleine Schnallen am Leibe be¬ 
festigten Riemen, einem gelb und noch häufiger röth- 
}ich gefärbten, ledernen Beinkleide und in hohen Stie¬ 
feln. Den wesentlichsten Theil seiner Winterkleidung 
aber stellen zwey Lammfelle dar, die gleich einem 
Hemde dergestalt zusammen genähet werden, dass le¬ 
diglich eineOefnung gelassen wird, durch welche der 
Hannake mit aufwärts gestreckten Armen hinein 
kriechen kann, und dass oben bloss ein kleiner Raum 
übrig bleibt, aus welchem der Mannskopf hervor 
guckt. Das Mädchen in der Hanna trägt eine weisse, 
schleyerne, geglättete, zwey Hände breite Stirnbinde, 
welche gegen den Nacken hinab und um die7 Haare 
sich schliesst. Der geflochtene Zopf und die an ihn 
geknüpften ellenlangen, geflammten Bänder flattern 
den Rücken hinab. Das damastene Leibchen der Han- 
nakin an Festtagen ist mit Borten von leonischem Golde 
besetzt. Ihr weiss oder schwarz leinener Rock reicht 
kaum unter die Knie. Die Kleidung des Slowaken ist 
ein dunkelblauer, kurzer, auf ungarische Art gestalte¬ 
ter Rock mit engen Aermeln, mit Beinkleid von gleich¬ 
farbigen Tuche bis an die Ferse hinab, über welches 
das, um den Leib mit einem Gürtel versehene, Hemde 
etwas hinab hängt, ein oben zugespitzter, kleiner Filz¬ 
hut. Die Weiber tragen mit Pelz verbrämte Leibchen, 
•welche von eben der Farbe und beynahe eben derGe- 
stalt, als jene der Männer sind, kurze, schwarze, lei¬ 
nene Böcke, übrigens Stiefel gleich dem Mannsge- 
echlechte. Schöner ist allerdings die Kleidung der Ge- 
birgsslowaken oderKopanitzaren auf dem Bergrücken 
gegen die Ungar. Grenze. Sie hat ungemeine Aehnlich- 
keit mit dem schönen Ungar. Schnitte. Nur wählen 
diese slawischen Bergbewohner sich meistens zu ihrer 
Kleidung vom Tuche die weisse Farbe. Die Enden 
aber des etwas über den Rücken herab hängenden 
Kleides sind rund herum lichtblau eingefasst. Ihr Rock 
ist übrigpne so zugeschnitten, dass die Brust zur Som¬ 
mers - und Winterszeit unbedeckt bleibt. Die Kopa- 
ni.zaren tragen geschnürte Halbstiefel und eine eigene 
Gattung runder, sehr hoher, oben flacher, schwarzer 

»09fr 

Filzliiite, Der Kopanitzar trägt übrigens. Wie der 
Goral in Galizien, die Holzaxt beständig in seiner 
Hand, er mag zum Tanze oder zum Gebete gehn. 

V. Beschäftigungsart. Ein Hauptzweig der 
ralizischcn Bewohner des in Kroatien befindlichen 
ungarischen Seebezirks, wie auch eines Tlieiles der 
kroatischen und slavonischen Militärgrenze ist das 
Schiffzimmern. Die Landwirthschaft wird in der 
Milizgrenze noch sehr vernachlässigt. Der Grenzer 
ist Soldat und Bauer zugleich, und überlässt die 
grösste Last der Landwirtschaft seiner Gattimn 
Auch die Croatier und Slavonier in den Civildistrik- 
ten sind nicht thätig und unternehmend. Den Slavo¬ 
nier interessirte bisher zu seinem eigenen Schaden 
vorzüglich der Pflaumenbaum. Die Pflaumengärten 
sollen in Syrmien allein einen Raum Von ungefähr 
7000 Joch einnehmen. Von den Pflaumen wird da¬ 
selbst der Pflaumenbranntwein (Sliwowitza) abgezo¬ 
gen, wovon in guten Jahren das Quantum mehr als 
40000 Eimer ausmacht. Die Raitzen zeichnen sich 
durch unermiideteri Handelsgeist aus. Sie beherr¬ 
schen neben den Juden durch ihre Kleinkrämerey das 
flache Land von Ungarn. Bey ihren Handelsgeschäf¬ 
ten verbinden sich Mehrere mit einander, und so 
sind sie im Stande, den Handel en gros zu treiben. 
Vorzüglich wird der Handel mit Flachs, Leinwand 
und Rauchwaaren von den Raitzen stark getrieben. 
Die Slowaken in Ungarn sind sehr industriös. Sie 
treiben stark die Landwirtschaft im nördlichen Un¬ 
garn. Die Slowaken der Gömörer Gespannschaft ar¬ 
beiten eben so unermüdet in den Eisenhämmern 
-derselben, als jene der Sohler Gespannschaft in 
den Schmelzhütten, Hammerwerken, Glashütten, 
Stampf-, Säge-, Papier- und Pulvermühlen. Das 
Töpfergewerbe nährt sehr viele Slowaken der Neo- 
grader und Neutraer Gespannschaft. Die Cattunfa¬ 
brik zu Sassin zählt den grössten Theil ihrer Spinne¬ 
rinnen unter den Slawen der Neutraer und Trentschi- 
ner Gespannschaft. Auch das Wollentuchweben ist 
den Slowaken nicht unbekannt. Die zu dem Markt¬ 
flecken Miawa in der Neutraer Gespannscbaft gehöri¬ 
gen Slowaken beschäftigen sich mit Leinbau, Bier- 
brauerey, Branntwein - und Kohlenbrennerev, mit 
Pressen des Buch - und Leinöles, mit Weben der 
Leinwand und des Beuteltucbes. In der Thurotzer 
Gespannschaft bereiten die Slowaken verschiedene 
Oele und wohlriechende Essenzen (z. B. das l’cau de 
]a reine d’Hongrie), welche sie unter dem Namen 
Olegkari (nicht Olekarczi, wie Hr. R. S. 111 schreibt) 
bis nach Frankreich und in die Türkey tragen. In 
Ungarn geben Slowaken unter dem Namen Safran¬ 
bauern (Ssafraniki oder Safrancziki) Kleinhändler ab, 
und in Galizien sind sic neben den Juden und Tyro- 
lern die einzigen Kleinhändler. Auch mit dem Lein¬ 
wandhandel geben sie sieh stark ab. Die Oberkrai- 
ner beschäftigen sich sehr emsig mit dem Feldbau. 
Auch die Bienenzucht wird in Oberkrain mit sehr 
gutem Erfolge getrieben. Neben der Lahdwirthschaffc 
widmen sich wenigstens 5000*) Krainer dem Berg¬ 
baue und den Kuusterzeugnissen aus mineralischen 
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Stoffen. Audi die Leinwandmanufakturen der Krai- 
ner sind wiclitig. In Krain werden sehr viele Spitzen 
geklöppelt, leichte wollene Zeuge,, die man Masselau 
nennt, geweht, und wollene Strümpfe gestrickt. Un¬ 
ter den slawischen Bewohnern Galiziens ist in der 
Landwirtschaft Unileiss sichtbar, sowohl unter den 
rusniakischen als auch unter den eigentlich polni¬ 
schen Landleuten. Städtischen Kunslfleiss trifft man 
in Galizien um so weniger an. In Westgalizien ist 
weniger Betriebsamkeit als in Ostgalizien, wo viele 
Galizianer bey den Salinen, ferner mit Holzfällen 
und mit der Leinwebcrey beschäftigt sind. — In 
Mähren ist der Hannake zum ruhigen Nichtsthun ge¬ 
neigt, weil er sich auf die Güte seines Bodens ver¬ 
lässt. Saurer ist der Erwerb der mährischen Gebirgs- 
slowaken. Ihr Feldbau ist von geringer Bedeutung, 
denn die Gründe liegen zu hoch. Sie beschäftigen 
6ich meistens mit Holzfällen für die Bedürfnisse der 
anliegenden flachem Ortschaften, und für die Fabri¬ 
ken, welche in der Nähe liegen. Die Kopanitzaren 
im Hradischer Kreise danken ihre Erhaltung ihren 
Schaafen und Ziegen. Sie verfertigen eben so, wie 
die Slowaken der Trentscbiner, Sohl ex und Thuro- 
tzer Gespannschaft aus Schaafmilch Käse, Brinza 
genannt, welche eie in hölzernen Tönnchen inner¬ 
halb des Landes verkaufen. Die Slowaken an der 
March wählen sich auch zur Nebenbeschäftigung das 
Verfertigen der Fasstauben, welche auf der March 
und Donau nach Ungarn in die Weingegenden ver¬ 
führt werden, in dem Hradischer Kreise geben sich 
auch viele Gehirgsslowaken mit der Obstbaum pflege 
ab. Sehr viele Gehirgsslowaken ergreifen ihren Wan- 
derstab, um von aussen Geld für Weib und Kinder 
nach Hause zu bringen. In manchem Jahre reisen 
auch 400Männer aus dem Hradischer Kreise, deren 
einziges Geschäft der Pferd - und Schweinschnitt aus¬ 
macht. Die Landwirthschaftsindustrie der slawischen 
Böhmen ist im Steigen. Auch treiben sie Hausier¬ 
handel mit Glas und andern kurzen Waaren. 

VI. Kunstsinn. Die Rahzen sind in der Bau¬ 
kunst sehr zurück, und haben keinen Geschmack an 
Mablerey. Dagegen verräth der grössere Theil der 
Nation unverkennbar grosse Anlage zur Tonkunst, 
die nur mehr entwickelt werden darf, um selbst den 
Böhmen einst den Rang streitig zu machen. Meistens 
sind, unter den Slavoniern und Croatiern die Lieder 
mehr traurig als lustig. Ihre Volkslieder besitzen 
nicht selten eisten 60 erhabenen , feyerlichen Gang, 
dass man eich in die Zeiten der Barden versetzt dünkt. 
Die musikalischen Instrumente der Slavonier sind 
eine Sackpfeife und eine Loy er mit 4 oder 6 Saiten. 
Die Tänze sind sanft und ernst. Die Lieder der Rah¬ 
zen in der Bitecher Gespannschaft sind meistens krie¬ 
gerischen Inhalts. Ihr Text ist ein abwechselnd aus 
Fragen und Antworten bestehender Dialog. In den 
mechanischen Künsten sind die Slavonier noch sehr 
zurück. Auch der Kunstsinn unter den Wenden hat 
sich nur selten noch von einer vortheilhaften Seite 
gezeigt. Bloss die Tanzkunst scheint bisher unter 
den Künsten das Augenmerk der Bewohner Iirains 

auf sich gezogen zu haben. Der Tanz der .Kramer, 
und Krainerinnen (im Grunde ein Bild des altslawi¬ 
schen Mädchenrattbs) ist nicht minder lebhaft alsi 
künstlich. In Galizien ist der Misleuitzef Kreis derf 
einzige, in welchem man augenscheinlich bemerkt,- 
dass der Kunstsinn selbst schon unter dem gemeinen 
Volke sich merklich entwickelte. Vorzüglich verdie¬ 
nen die Holzarbeiten der Bewohner des weitläufigen 
Gebirgsfleckens Macho w den Beyfall jedes Freundes 
der mechanischen und schönen Künste. Hier sieht 
man Jung und Alt mit Kunsttischlerarbeit beschäftigt. 
Die Bergbauern dieser Gegend reisen nach Krakau, 
um die aus Wien angekommenen Holzarbeiten zu be¬ 
sehen, und echiessen Geld zusammen,- um das, was 
ihnen vorzüglich auffällt, zu kaufen, und zu Hause 
nachzuahmen. So wenig sich der echte Krainer- 
slawe auf die Baukunst versteht: eben so wenig ver¬ 
steht sich auch der galizische Rusniake auf dieselbe. 
Noch ist der Geschmack selbst des höhern polnischen 
Adels in Galizien nicht immer geordnet genug. Oft 
ist der grösste Ueberflues an sehr leicht entbehrlichen 
Dingen sichtbar, und daneben herrscht gerade in den 
unentbehrlichsten ein unbegreiflicher Mangel. Die¬ 
ses Unförmliche zeigt sich in allen Zweigen der Le¬ 
bensart. Harmonie und Symmetrie sind noch immer 
für einen Theil der galiziscben Einwohner leere 
Worte, die das Gefühl nicht rege machen. Auf dem 
Lande sind beynahe alle rusniakischen Kirchen wei¬ 
ter nichts, als hohe hölzerne Gewölber, und nur der 
Grund derselben ist von Steinen gelegt; eine schöne 
Kuppel oder Wölbung sucht man vergebens. Uebri- 
gens versiisst sich der Rusniake jedes Geschäft durch 
Gesang; so wie er sich auf gleiche Weise durch die¬ 
sen jeden Freudengenuss erhöht. Die rusniakischen 
Lieder zeichnen sich durch eine kunstlose Naivetät 
aus, und die meisten derselben haben auf Liebe eine 
gröbere oder feinere Beziehung. Das Spielen auf der 
Guitarre ist in Galizien sehr üblich. Die polnischen 
Mädchen in Galizien singen den reinsten Discant oder 
Alt. Der polnische Tanz wird von den Galizianern 
mit Grazie getanzt. Eine charakteristische Art Tänze 
sind die sogenannten Kolomaike in Galizien. Ueber- 
haupt besitzt der Pole die Gabe, seine Gefühle durch 
äusserliche körperliche Darstellungen und Geberden 
auszudrücken, in einem hohen Grade. Die musikali¬ 
sche Kunstfähigkeit der Mährer und Böhmen wird 
allgemein erkannt, und mit Beyfall gelohnt. In den 
Händen der Böhmen wird jeder noch so geringfügig 
scheinende. Tongebende Körper harmonisch beham 
delt. So wird z. B. der stählerne Triangel von den 
böhmischen Bergknappen zu ihrer Bergmusik oft mei¬ 
sterlich angewendet. Jeder slawische Böhme ist für 
die Schönheiten der Musik ohne Rücksicht auf S-tand 
und Würde empfänglich. Jeder böhmische Dorf¬ 
schulmeister beynahe ist ein kleiner Kenner des rei¬ 
nen Satzes. In Hamburg befinden sich immer meh¬ 
rere böhmische Tonkünsller, welche die allgemeine 
Achtung für sich haben. Dasselbe gilt fast in allen 
Haupt - und Seestädten Europa’s. In der Instrumen¬ 
talmusik haben unstreitig die Böhmen und Mährer 
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einen Vorzug, welchen ihnen selbst italienische Gön¬ 
ner und Musikfreunde nie absprachen. So wie un- 
ter den böhmischen Priestern die Musik stark culti- 
virt wird (und kann es wohl für den eheloscn Klerus 
einen schönem Zeitvertreib geben): so geschieht diess 
auch unter dem böhmischen und mährischen Militär. 
Selbst der Adel in Prag und Brünn spielt und com- 
ponirt auch sogar Tonstücke, die wegen ihres innern 
Werths schon oft verdient hätten, dem deutschen Pu¬ 
blicum bekannter zu werden. 

VII. Denkart. Für den Schulunterricht der 
Bahzen ist in den neuern Zeiten durch die österrei¬ 
chische Regierung rühmlich gesorgt worden. Im ei¬ 
gentlichen Ungarn dürfte jetzt schwerlich eine nicht 
unirte rahzisehe Pfarre ohne Schule seyn. Dagegen 
hatten die sämmtlichen Pfarren der unirten Rusnia- 
ken in Ungarn im J. 1786 noch keine einzige ordent¬ 
liche Schule. Unstreitig stehen die unirten Rusnia- 
ken unter den slawischen Bewohnern Ungarns am 
weitesten in der Verstandes - Cultur zurück. Am mei¬ 
sten rückten in dieser unstreitig die Slowaken in Un¬ 
garn vor. Schade, dass die slowakische Zeitung, 
welche unter Joseph II. zu Pressburg herauskam 
(Pressburske Nowing) in wenigen Jahren wieder ein¬ 
ging. Obgleich an den Gebirgs - Slowaken viel natür¬ 
liches Talent unverkennbar ist, so ist dieses doch 
ungleich sichtlicher an dem Oberkraincr. Daher 
kommt es, dass derKrainer unter allen Inner-Ocster- 
reichern am geschicktesten zur Handelschaft ist. 
Auch die deutschen seit Joseph II. in Krain einge- 
führten Volksschulen tragen das Ihrige bey, die Kö¬ 
pfe der Krainer zu bilden. Der galizische Landmann 
ist noch in jeder Hinsicht sehr unaufgeklärt. Der 
österreichischen Regierung glückte es, in Galizien 
theilweise deutsche Gründlichkeit und nüchterne 
Ueberlegung geltend zu machen, dem Gesetze mehr 
Ansehen zu verschallen, und die Denkart der Gali- 
zianer tiir die Wohlthat einer, die allgemeine Ord¬ 
nung, Sicherheit und Eintracht bezweckenden, mil¬ 
den Staatsverwaltung empfänglicher zu bilden. Jo¬ 
seph II. scheute keine Kosten zur Beförderung der 
Aufklärungsanstalten in Galizien. Für die Verstan¬ 
desbildung des slawischen Landmannes in Böhmen 
ist seit Joseph II. sehr viel geschehen. Im J, 1775 
zählte man kaum 1000 Schulen und 30000 Schüler in 
Böhmen, dagegen 1789 schon 2163 Trivialschulen, 
die im Wiutercurse von 172,877 Kindern besucht 
wurden. Dass schon jetzt manche Talente unter den 
Böhmen und Mähren sich ölter zeigen, welche ehe¬ 
dem nur hier und da einem Menschenkenner auffie¬ 
len, diess ist unstreitig Joseph’s Werk. Tessanek in 
Prag, der über Newton einen Corumentar geschrie¬ 
ben hat, war einer der grössten Mathematiker. Das 
Artillerie - und Geniecorps der Österreichischen Mo¬ 
narchie verdankt dem Königreiche Böhmen seine ge¬ 
schicktesten Praktiker in der Bombardierkunst, in 
der Mappenzeichnung, in der Feldbefestigung, im 
Festungsbaue und Festungskriege. Auch bey den 
Geistlichen in Böhmen und Mähren trifft mau viel 
Geschmack au Mathematik au. 

vm. Reiio ion. Die nicht unirte griechische 
Kirche zählt in Ungarn 933 rahzisehe Mutterpfarren, 
die unter dem Erzbischöfe von Karlowitz stehen. Die 
Rusniaken in der Marmarosch und Bukowina legen 
•in den Sarg der Verstorbenen ein Fläschchen mit gu¬ 
tem Branntweine oder altem Methe, die Rahzen 
schütten den Todten Mus in den Mund. Die Rusnia¬ 
ken des unirten Ritus in Ungarn stehen in Rücksicht 
auf religiöse Bildung am weitesten unter den Slaw'en 
zurück: die Slowaken, vorzüglich die von der evan¬ 
gelischen Religion im Bergdistricte sind dagegen in 
mehrfacher Hinsicht in der religiösen Aufklärung 
merklich vorgerückt. In dem sogenannten Slowa¬ 
kenlande in Ungarn, von Gran bis nach Scharosch 
findet man die meisten Anhänger des augsburgischea 
Bekenntnisses, z. B. in der einzigen Sohlcr Gespann¬ 
schatt mehr als 20000. In Krain zählte man mit An¬ 
fang dieses Jahrhunderts bey einer Bevölkerung von 
409054 Seelen 858 Geistliche. Die slawischen Be¬ 
wohner von Ost - und Westgalizien sind meistens 
entweder römisch- oder griech. katholisch. Nicht- 
unirte gibt es wenige ; Protestanten sind meist die 
deutschen Kolonisten. Der echte Pole ist meistens 
katholisch. In Ostgalizien ist der gemeine Schlag 
Menschen grösstenthtils griechisch-unirter Religion. 
Man kann dem ruthenischen Klerus die Gerechtig¬ 
keit nicht versagen, dass sich derselbe vor dem la¬ 
teinischen an Sittlichkeit auszeichne. Selbst dio 
Mönche des heiligen Basilius haben Manches vor den 
katholischen Mönchen in Beziehung auf Mässigung 
voraus. Ausser den Basilianern, aus deren Mitte ge¬ 
wöhnlich der Bischof gewählt wird, sind heynahe 
alle griechisch-unirten Pfarrer in Ostgalizien ,* wel¬ 
che sich über 2000 belaufen, verheyrathet. Der ru- 
thenische Pfarrer ist gewöhnlich seiner Gattin, die 
den Titel Popadie hat, mit einer ungemeinen Zärt¬ 
lichkeit zugethan, weil es ihm dem Gesetze gemäss 
nicht mehr erlaubt ist, nach dem Tode der ersten 
Frau eine zweyte sich zu wählen. Der rusniakische 
Bauer ist noch voll Aberglaubens, und hält die unbe¬ 
deutendsten Dinge für das Wesentlichste der Religion. 
Im Anfänge dieses Jahrhunderts zählte man in Ost- 
und Westgalizien bey einer Bevölkerung von 4,93 *477 
Seelen 8°33 Geistliche. Der grösste Theil der slawi¬ 
schen Mährer bekennt sich zur römisch-katholischen 
Religion. Ihre Landesheiligen sind die Gebrüder 
Cyrillus und Methodius. In Böhmen ist auch die 
grössere Zahl der Einwohner der römisch - katholi¬ 
schen Religion zugethan. Znr helvetischen Confcssion 
bekannten sich in Böhmen imJ. 1737: 33,975 Einwoh¬ 
ner, zur augsburgischen nur 10,237, und zwar mei¬ 
stens Deutsche. Unter den verschiedenen Religions¬ 
parteyen Böhmens verbreitet sieh immer mehr der 
Geist der Duldung. Noch vor 130 Jahren durfte in 
Böhmen ein Nichtkatholischer, selbst wenn er ein 
Eingeborner war, weder sich trauen, noch seine 
Kinder taufen lassen, noch ein Handwerk treiben, 
noch Waaren verkaufen, bis er sich nicht ausdrück¬ 
lich für die römische Kirche erklärte: jetzt sind meh¬ 

rere der geschicktesten Fabricanten in Böhmen Pro* 
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te stauten. Man zählte übrigens mit clem Anfänge 
dieses Jahrhunderte« in Böhmen bey einer Bevölke¬ 
rung von 3*013,614 Seelen 4i55«Geistliche, in Mäh¬ 
ren und im österreichischen Antheile Schlesiens bey 
der Anzahl von 1,634*668 Seelen 3405 Geistliche. Hr. 
R. hätte bemerken sollen, dass die Protestanten in 
Mähren, Böhmen, Schlesien und Galizien ihre Pre¬ 
diger grösstentheils aus Ungarn erhalten. 

IX. Sittlicher Charakter. In Croatien und Sla- 
vonien ist der sittliche Charakter der Einwohner un¬ 
gleich besser als der ersle Anschein verspricht. In 
Slavonien werden die Grundstücke nie unter die 
Söhne zertheil.t; auch gehen die Rinder eines Vaters 
nach seinem Tode nicht von einander, daher oft 
zwanzig in dem nernlichen Hause wohnende Ehe¬ 
paare eine einzige Familie ausmachen, und meistens 
in Eintracht beysammen leben. Der Familie setzen 
sie durch gemeinschaftliche Wahl denjenigen vor, 
von welchem sie glauben, dass er die andern in der 
Kunst das Haus zu führen übertreibe, und nennen 
ihn den Aeltesten (Stareschina)., Die ganze slavoni- 
sche Nation ist der Gastfreundschaft sehr ergeben, 
die um so schätzbarer ist., da es in Slavonien noch au 
Gasthöfen grösstentheils fehlt. Obgleich bey allen 
Slawen die Alten in Ehren gehalten werden: so ist 
dieses doch bey den Serwiern in Ungarn am auffal¬ 
lendsten. So sehr aber der Slawe im -Ganzen 
duldend und friedliebend ist: so anhaltend fährt er 
doch in seiner Rache fort, wenn er an seiner Ehre 
gekränkt, wider Verschulden gemisshamlelt, oder 
an seinen Gütern verletzt wird. Der Kramer hat 
lange nicht das Herzliche in seinem Benehmen, wel¬ 
ches der deutsche Steyermärker und Kärnthner be¬ 
sitzt: er ist listiger in seiner Verfahrungsart. Doch 
herrscht in den Gebirgen Oherkrains ungleich mehr 
gerades Wesen und häusliche Fröhlichkeit, als in Un- 
lerkrain.v Auch bey dem galizischen Gebirgevolke, 
den Goralen, herrscht unter allen slawischen Volks-* 
zweigen Galiziens am meisten fröhlicher, zum ste¬ 
chenden Scherze aufgelegter Sinn. Hr. R. versichert, 
dass selbst jetzt noch bey einem Theile des alten po- 
dolischen Adels in Galizien die Zeichen der Jungfran- 
schaft nach altslawischer Sitte eine so nothwendige 
Bedingung sind, dass, wenn sich dieselben nicht 
änssern, eine bereits vor dem Altäre geschlossene 
Trauung als null und nichtig .angesehen zu werden 
Gefahr läuft. Lobenswerth ist der ungezwungene 
Ausland, mit welchem das adeliche galizische junge 
Frauenzimmer dem Männergeschlechle begegnet. Die 
polnischen Edelleute berühren sich beym Unwillkom¬ 
men die Wangen; der junge Adel küsst seinen altern 
Verwandten die Schulter; die Fräuleins küssen sich 
wechselsweise den Kais oder das Herz. Wenn man 
aber hieraus, dass sich die galizianischen Edelleute 
*0 häufig umarmen und küssen, die Folgerung ablei¬ 
ten wollte, dass ihre Freundschaften innig, herzlich 
und dauerhaft sind, so würde man sich sehr irren. 
Nur die äussern Sitten sind galant, das Innere des 
Gemüthes hat bey der Politur nichts gewonnen. Fast 
jede adeliche Familie in Galizien zahlt eine gewisse 
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Summe alle Jahre ihrem aufgestellten Rechtsfreunds 
in der sichern Ueberzeugung, dass es nie an Proces¬ 
sen fehlen werde. Eben jener junge polnische Edel¬ 
mann, der so galant gegen das Frauenzimmer ist, dass 
er in fünf Minuten der Dame funfzigmal den Arm 
küsst, verfährt gegen sein Dieustvolk höchst unschick¬ 
lich, und schämt sich nicht, schon am frühen Mor¬ 
gen, wenn er nur einen Schritt aus Rem Landhofe 
ins Dorf oder auf das Feld macht, einen Knüttel in 
der Hand mit zu schleppen, um Alles, was ihm nicht 
ansteht, sogleich selbst abzustrafen. Dass übrigens 
wenigstens ein Th eil des polnischen Adels seit der 
llevindication von Galizien einen mildern Charakter 
angenommen habe, lässt sich unmöglich verkennen. 
Man bat bemerkt, dass der galizische Edelmann un¬ 
ter allen österreichischen Nationen noch die Ungarn 
am liebsten habe, und mit ihnen am meisten zu 
sympathisier anfange. Mit Recht bemerkt Hr. R., 
dass diess sehr erfreulich sey, denn dem Galizier sey 
nichts sehnlicher zu wünschen, als ungarischer Ernst, 
ungarische Wahrhaftigkeit, Grossmuth, Vaterlands¬ 
und Königsliebe. Der polnische Bürgeretand in Ga¬ 
lizien erholt sich erst seit der Österreichischen Regie¬ 
rung. Unter der polnischen war er grossen Placke- 
reyen ausgesetzt, und musste sich Taxen nach Belie¬ 
ben autlegen lassen. Erst unter den österreichischen 
Monarchen fangen die meistens ehedem leibeigenen 
Landstädte an aufzuleben. Dieser allmählig empor¬ 
keimende Mittelstand zeigt sieh meistens in einem 
sehr schönen Lichte. Selbst der gemeine Mann ist 
in Galizien unter sich ungemein höflich. Allein im 
Stande der Trunkenheit ist der galizische Bauer grau¬ 
sam und blutdürstig. Selbst die rusniakischen und 
polnischen Weiher gehen, wenn sie einmal betrunken 
sind, nicht leicht aus einander, ohne wechselseitig 
Schläge empfangen und ausgetheilt zu haben. Uebri- 
gens beträgt sich der Pole und Rusniak nicht gleich 
gewissenhaft gegen fremdes Eigenthum. Die Rus- 
niaken stehlen häufig; der echte Maz.urak lässt sich 
zu niedrigen Streichen, die hinter dem Rücken oder 
bey Nachtzeit geschehen, nicht gern herab. In 
dem Slowaken- und Hannaken-Lande Mährens be¬ 
haupten die Hochzeit - und Kirchweibtagp den ersten 
Rgng. An diesen Tagen blickt die Freude aus jedem 
Gesichte. Man lärmt und tobt und vergnügt sich 
allgemein und öjfenilich. Die Böhmen sind ihrem 
sittlichen Charakter nach anhänglich an die Religion 
ihrer Väter, an ihre alte, monarchische Regierungs¬ 
form und an ihre alten Sitten und Gewohnheiten; 
arbeitsam, beharrlich, ausdauernd bey allen Beschwer¬ 
lichkeiten, immer frohen Muthes, mildthätig, red¬ 
lich und treu. Am Ende theilt Hr. R. das Verhält¬ 
nis der Zahl der Bürger zur ganzen Bevölkerung in 
den slawischen Ländern des österreichischen Kaiser¬ 
staats mit. 

Nicht alle Druckfehler sind am Ende des Werk« 
angezeigt. So steht z. B. im ersten Theil S. 19 Ma- 
diaar statt Magyar, iS, 111 Tolnarer statt Tolnaer 
u. s. w. Das Werk ist auf grauem Löschpapier 
gedruckt. 
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B O T A N I K. 

Preussens Flora oder systematisches Verzeichniss der 

in Preussen wild wachsenden Pflanzen mit jeder 

Pflanze beygefiigten Bemerkungen in ökonomi¬ 

scher, technologischer und medicinischer Hin¬ 

sicht nach einer das Auf suchen der Pflamen er¬ 

leichternden und sicher leitenden Methode bear¬ 

beitet von Eberhard Gottlieb GrafJ, Professor 

am Gymnasium zu Elbing. Elbing, beym Verfasser, 

und Königsberg, in Comra. bey Fr. Nicolovius. 

1809. 8. 

Der Verf. beschreibt die Sexualisten der Preussi- 

schen Flora in der Form, die Koch in seinem Hand- 
bucbe befolgt hat, das heisst, in deutscher Spra¬ 
che mit Abbreviaturen der öfter vorkommenden 
Wörter und mit latinisirter Stellung der Substanti¬ 
ven. Die genera werden im Anfang des Buchs sy¬ 
noptisch nach den Classen, mit Auslassung der Po¬ 
lygamie, definirt, auch zugleich die anornalischcn 
genera und species an den Stellen, wo sie der An¬ 
fänger in dem Systeme umsonst suchen würde, mit 
angeführt; die Beschreibungen der Arten aber fol¬ 
gen in alphabetischer Ordnung der generum, was 
gewiss den Gebrauch des Buchs für den Anfänger 
wenig erleichtert, und die Uebersicht der Pflanzen 
nach ihrer Aehnlichkeit vollends ganz vernichtet, 
indem das Alphabet noch den letzten Rest des Zu¬ 
sammenhanges, der in einer pflanzenarmen Flora, 
und nach den Systemen noch bleibt, zerstückelt. 
Die Angabe der Standörter ist ganz unbefriedigend, 
nicht nur für den Physiologen, sondern selbst für 
den , der die Pflanzen nach dieser Flora in Preus- 
sen aufsuchen will, denn es heisst, selbst bey selt¬ 
nen Pflanzen, immer nur: Berg, Wald, feuchte 
Wiesen, besondere Oerter sind nicht genannt. Auch 
erfährt man von der allgemeinen Beschaffenheit des 
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Landes nichts, nichts davon, Welche Pflanzen häu- 
fig» welche selten sind, nichts von dem ganzen 
Charakter der Vegetation. Die Definitionen der Ar¬ 
ten sind zum Theil, bey weitem nicht alle, — 60nst 
Würde der Vf. z. B. keine arundo colorata haben,_ 
nach eignen Beobachtungen entworfen, oft sehr 
lang, und enthalten manche unwichtige, nicht be¬ 
zeichnende Kennzeichen. Z. B. heisst es bey ranun- 
culus sceleratus, dass der Blumenstiel einblüthig 
ist; dass der Verf. auch Grösse, Farbe der Blumen 
u. dgl. angibt, ist in einer Flora nicht nur nicht 
überflüssig, sondern bisweilen interessant» da ge¬ 
wisse Gewächse, je nachdem ihr Standort ist, sich 
verschieden färben, und in manchen Ländern stet» 
andre Farbe als in andern zeigen, und vielleicht 
von dergleichen Bemerkungen einmal eine Benu¬ 
tzung für Physiologie Statt finden konnte. Schade 
ist es, dass bey den Pflanzen der ersten Classen 
Schräders Flora mit ihren treffenden Distinctfonen 
nicht benutzt worden ist. In der deutschen No- 
menclatur hat der Verf. bloss Trivial - und Provin¬ 
zialnamen aufgenommen; es wäre zu wünschen, 
dass auch die systematischen, die wir doch jetzt 
ziemlich vollständig haben, mit angeführt würden. 
Einigemale sind auch die Trivialnarnen nicht rich¬ 
tig; sinapis arvensis heisst nirgends Hederich; He¬ 
derich ist raphanus Raphanistrum, wie auch der 
Verf. an seinem Orte sagt. Die Bestimmung der 
Arten m grösstentheils, soweit Rec. ohne genau« 
Kenntniss der Preussischen Pflanzen urtheilen kann, 
richtig, doch mehreres zu sehr nach Autoritäten, 
und anderes zu wenig mit Benutzung neuerer Beob¬ 
achtungen hergesetzt. So hat z. B. der Verf. unter 
veronica maritima augenscheinlich die longifolia, 
die aber auch als longifolia vorkommt, wenn nicht 
des Verfs. longifolia eine andere ist; unter potamo- 
geton steht setaceum, densum, gramineura nach 
alter Art neben einander, potamog. marinum fehlt. 
Das genus mentha ist ganz nach der alten fehler¬ 
haften Methode beschrieben, und gewiss die Zahl 
der Species unvollkommen. Carices hat der Verf. 
nur iß. Aconitum Napellus dürfte wohl schwer- 

[70] 
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lick der wahre Napellus seyn. Von seltnen Pflan¬ 
zen, (die Jcr nordischen Flora eigenlhümlichcn alle 
aufzuftihyen wäre überflüssig, da man die Nordi¬ 
sche Flor schon ziemlich.kennt,) bemerkte Idee, ra- 
nunculus Sardous(?), Tillaea aquatica, vicia lu!ea(?), 
sideritis hirsuta (?), rubus chamaemorus, Schoersus 
Mariscus, ranunculus reptans, arbutns alpina(v?), 
artemisia maritima, evonymus latifolius (?), holcus 
odoratus (nemlich der nordische grannenlose; der 
Verf. hat Schkuhr’s Handbuch unter seinen Hülfs* 
quellen angeführt, allein weniger benutzt, als er 
hätte thun können, das erhellt auch bey diesem 
Grase), malaxis paludosa, monophyllos, orobusla- 
thyrordes, omithogalüm Pyrenaicurn (?), (ist wahr¬ 
scheinlich orn. umbellatum), hieracium chondrilloi- 
des(?), campänula rhomboidalis , pyramidalis (? '?), 
astragalus Onobrychis, Austriacus (?), gentiana pun- 
ctata"(?), gcranium tuberosum (?), briza miuor. 
Schon aus dieser Liste ergibt sich, wie viel Schö¬ 
nes die im Ganzen nicht reiche 1 lora denn doch 
enthalten müsse, aber auch wie viel noch Kritik 
nöthig wäre, um einen sichern Führer und Beleh- 
rer an diesem Pflanzenverzeichnisse zu haben. W ir 
müssen also, obschon wir dem Eifer des Vis. gern 
alle Gerechtigkeit wieder fahren lassen, und nicht 
entscheiden wollen, ob es dem Vf. mehr an Hülfs- 
mitteln oder an Ruhe und Zeit gebrach, dieser 
Flora eine mittlere Stelle anweisen. Der Zweck 
des Vfs, bey Herausgabe dieses Buchs ist sehr edel 
und uneigennützig, und verdient höchste Unter¬ 
stützung; der würdige Verf. hat das aus dem Ver¬ 
kauf dieses Werkes gelösete Geld zur Errichtung 
einer Mädchenschule bestimmt. 

CHEMIE. 

Handbuch der populären Chemie, zum Gebrauche 

bey Vorlesungen und zur Selbstbclehrimg bestimmt, 

von D. Ferd. Wurz.er, Churhessiscbem Hofiatlie, 

övdentl. Professor der Chemie und Pharmaci« auf der 

Universität Marburg u. 8. w, Leipzig, bey Barth. 

1306, 8- 225 S. 

Die Wissenschaft, deren Anfangsgriincfe diese 
•kleine Schrift enthält, ist zwar in den neuesten 
Zeiten mehr, als ehedem, von manchen Gelehrten 
und Künstlern, die sich sonst wenig oder gar nicht 
um dieselbebekümmerten, studiert und mit Fleisse 
betrieben worden; indessen ist doch, wie Hr. YV. 
»ehr richtig bemerkt, die Zahl derer, welche, bey 
der Einsammlung wissenschaftlicher Kenntnisse, die 
Scheidekunst mit in ihren Plan aufnehmen, bey 
Weitem noch nicht so gross, als sie eigentlich seyn 
sollte, und die alte Meynung, dass diese Kunst 
nur dem Arzte wesentliche Vortheile gewähre, 
scheint immer noch die-herrschende zu seyn. Der 
Verf. hat daher um dieser so gemeinnützigen Wie* 

senschaft mehrere Verehrer, und zvyar in allen 
Ständen, zu verschaffen, dieses kurze Handbuch 
ausgearbeitet, und er wünscht, durch dasselbe je¬ 
nem edlen Geiste unserer Zeit zu huldigen, Kraft 
dessen ’vyissen.schaftliqhe Kenntnisse mit jedem Tage 
weniger das Monopol der Gelehrten bleiben, indem 
die entschiedenste Majorität derselben sich sichtbar- 
lich überall bestrebt, gemeinnützig zu seyn, für 
den grossen Haufen verständlich zu reden, und sich 
zu seinem Gesichtskreise herabzulassen, und er 
schmeichelt sich auch mit der Hoffnung, dass man 
es besonders beym Unterrichte der Jugend, für 
welche die Chemie, wenn man nur den Vortrag 
dem Fassungsvermögen der Lernenden anpasst, gar 
nicht zu abstract und trocken ist, brauchbar fin¬ 
den werde. In der That dünkt uns dieses YVerk- 
chen zu dieser Absicht sehr geschickt zu seyn; 
denn der Plan, den Hr. W, bey der Ausarbeitung 
desselben zum Grunde gelegt hat, ist dem behan¬ 
delten Gegenstände angemessen, und die Lehren 
selbst, die den Inhalt der Schrift ausmachen, sind 
nicht nur gut vorgetragen, sondern auch durch 
passende Versuche, von welchen die Meisten, ohne 
viele Gerätschaften dabey nöthig zu haben, ange¬ 
stellt werden können, recht gut erläutert; wir 
zweifeln daher nicht, dass es zu dem Zwecke, 
dessen wir gedacht haben, mit Vorteile werde 
benutzt Werden können. Zur Selbstbelehrung aber, 
wozu es der Vf., dem Titel zufolge, auch bestimmt 
hat, scheint es uns weniger geschickt zu seyn; es 
ist, unsers Erachtens, dazu viel zu kurz, und wer 
sich noch gar keine Vorkenntnisse von der Chemie 
verschafft hat, wird hier und da, beydeß den Vor¬ 
trag des Vfs., und die denselben erläuternden Ver¬ 
suche, nicht so deutlich finden, dass er jenen voll¬ 
kommen verstehen, und diese mit glücklichem Er¬ 
folge nacbmachen könnte. Ucbrigens hat Hr. W. 
sein Werkchen grösstenteils in der Ordnung aus- 
gearbeitet, in wrelcfcer das bekannte Lehrbuch des 
Firn. Scherer abgefasst ist, ja er hat selbst viele 
Stellen wörtlich aus dieser Schrift abgeschrieben, 
und sich so das Geschäft, das er übernommen hatte, 
sehr erleichtert. Wir rechnen ihm diess eben nicht 
zum Vorwurfe an, da uns der Plan, den Hr. Sehe- 
rer befolgt hat, recht gut angelegt zu seyn scheint, 
aber wir wrünschten, dass er solche Stellen oder 
Ausdrücke, die einige-Berichtigung zulaseen (z. B. 
(j. 44. 93. 102. u. s. W.) abgeändert und verbessert 
haben möchte, ehe er sie abdrucken licss. Auch 
einiger anderer Fehler hat sich der Vf. (z. B. (). 22. 
rjn 03. 163, 271., wo eine Aeusserung vorkommt, 

die mit einer Stelle im 279- 5- Widerspruch« 
steht, u. s. w.) schuldig gemacht, und er wird 
also, bey einer neuen Auflage seiner Schrift, diese 
zu verbessern, und manche Wiederholungendie 
wir z. B. Versuch 39 vergl. mit Vers. 69, 8ö. 

vergl. mit S. 84 u- s- W- bemerkt haben, zu ver¬ 

meiden bedacht seyn. 
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AUGEN IIE IE K UND E. 

I) J. Beer's Ansicht der staphylomalösen Metamor¬ 

phosen des Auges und der künstlichen Pupillen¬ 

bildung, Mit einer illumin. Kupfertafel. Wien, 

bey Camesina. 1805, gr. ß. 146 S. 

II) J. Beer's Nachtrag zur Ansicht der staphyloma- 

tüsen Metamorphosen des Auges, und der künst¬ 

lichen Pupillenbildung. Mit einer Kupfertafel. 

Wien, 1306. gr. ß. 20 S. 

Der würdige Hr. Verf. übergibt uns in diesen 
beyden kleinen Schriften, Bey träge zur wahren Be¬ 
reicherung der Ophthalmiatrik. Möchte er uns 
auch nur bald mit der längst versprochenen' neuen 
Ausgabe seines Lehrbuches der Augenkrankheiten 
erlreuen, und darin seine vieljähr. Erfahrungen ohne 
alle Geheimnisskiämerey, welche manche Augen¬ 
ärzte noch nicht ganz zu verlassen scheint, niederle¬ 
gen. Wir sehen sonst würdige Männer, ein arges 
Spiel mit geheimen Augensalben treiben, und sich 
broderwerbend dem Glanze der Wissenschaft ent¬ 
ziehen. — Neid und Scheelsucht fliehe die Kunst 
auf immer. Phidia's und Praxiteles mögen sich be¬ 
wundern, aber nicht schmähen. 

Nach der Dedicationsrede an die Versammlung 
der praktischen Aerzte zu Wien, beginnt No. I. rnit 
einer Erklärung der Kupfertafel. Fig. 1. u. e. zeigen 
ein paar Weggeschnittene Hornhaüistaphylome. 3. 
Das vergrösserte Staarmesser des Vfs. zur Operation 
derselben. 4. Ein lanzettförmiges Messer zur Anle¬ 
gung vikärer Pupillen (jetzt fast ganz entbehrlich). 
.5. A. SchnidL’s gekrümmte Nadel. 6. u. 7. sind zwey 
merkwürdige Bilder, welche einen deutlichen Be¬ 
griff vom der hintern Augenkammer geben, die man 
oft sehr falsch nachgebildet erblickt. Schön ist der 
strahlichte Mittelpunct einer coagulirten Krystalllinse 
angegeben; so auch viel Deutlichkeit in den Ciliar¬ 
körper gebracht, welches sehr nothwendig war, 
um nur einmal die Confusionen aufzuheben , mit 
denen beynahe alle anatomische Lehrbücher über 
dieses Gebilde angefüllt sind. 

Das Ganze zerfällt in folgende Abschnitte: 

1) Ueber die Genesis der staphyloniatösen Me¬ 
tamorphosen des Auges. Staphylom wird liier jedes 
ungewöhnliche Hervorragen der eigentümlichen 
Membranen des Augapfels genannt. Als Folge chro¬ 
nischer Entzündungen des Auges, rücket die Re¬ 
genbogenhaut bey geschlossener Pupille der Horn¬ 
haut immer näher; die vordere Augcnkatnmer wird 
dadurch annihiliret, und das Gesicht ist auf immer 
verloren. Die Hornhaut verdickt sich nunmehr 
krankhalt, und wird kugelförmig hervorgetrieben. 
Hierdurch ist nun das Totalstaphylom der Horn¬ 
haut ausgebildet- 

Enthüll düng und Verwachsung der Chorioidea 
mit der Sklerotica, geben Staphylo me der Sklero- 
tica. Tritt die Iris durch kleine geborstene Horn- 
hautabscesse heraus; so gibt sie uns das partielle 
Hornhaut staphylom. Ein Aggregat dieser partiellen 
Hervorragungen heisst: Traubenauge (Staph. race- 
raosuQi). Durch das Annähern und Zusammenkle¬ 
ben der. Iris an die Hornhaut, wird die Absorption 
der vordem Kammer aufgehoben; die Secretion in 
der hintern dauert fort — und daraus erklärt der 
Veri. jenes konische Hervordrängen der Hornhaut. 
Abweichende Ansichten hierüber, hat neuerlich 
Spangenberg in Horn’s Archiv für praktische Me- 
duin. ißO(J. 1. Bei., bekannt gemacht. S. die Ent¬ 
stehung und Form des Hornbautstaphvlom’s. 

2) Prophylaktisches Heilverfahren gegen die 
staphylomatösen Metamorphosen. Der Ausbildung 
jeder solchen Form kann durch zweckmässige Be¬ 
handlung angehender Augenentzündungen vorge¬ 
beugt werden. Ist aber einmal ein entzündliches 
Ankleben der Iris an die Hornhaut erfolgt, so be¬ 
streicht der Verf. den Umfang der Bindehaut 2 bis 
3 Linien breit, mittelst eines Miniaturpinsels mit 
Opiumtinktur, und will dadurch so viel entzünd¬ 
liche Keaetion erregen, dass die Secfetion der wäss- 
rigten Feuchtigkeit in der hintern Kammer erlischt. 
Ilec. ist überzeugt, dass der Vf. durch diesen Rath 
dem Unfuge einer Menge Augeneinpinseler Thür 
und Thor geöffnet hat. Wer hier etwas von Lau- 
danum oder der T. thebaica erwartet, braucht sich 
gar nicht aut den Umfang von zwey Pariser Li¬ 
nien einzulassen, das ist billig genannt eine kleine 
Spielerey, da das Rotiren des Buibus an den Au¬ 
genliedern jede Flüssigkeit irn ganzen Augenlied- 
lauine herumtreibt. Uebrigens werden die mehr- 
eten unsrer gewöhnlichen Augenärzte 10 mal eine 
Vereiterung des Auges produciren, ehe es ihnen 
einmal gelingen wird, in einem durch miasmati- 
sene Mischungsverhältnisse verunstaltetem Organe 
den geforderten Grad der Entzündung zu erre¬ 
gen. Der ganze Abschnitt hätte füglich wegblei¬ 
ben können. 

Wir sahen obnlängst einen leucomatös - stäphy- 
lomatösen Menschen. Durch Ankleben der Iris an 
die Hornhaut waren beyde vordere Kammern auf- 
gehoben. Demuugeachtet versprach ihm ein Arzt, 
welcher von der Augenchirurgie Profession macht, 
sein Gesicht wieder herzustellen. Man hätte er¬ 
wartet, dass dieser Mann durch eine sescbickt ein-' 
geleitete künstliche Pupillenbildung, einen ratio¬ 
nalen Versuch wagen würde, das Normalverhält- 
niös zwischen Secretion und Absorption der wäss- 
rigten Feuchtigkeit, wieder herzusteJJen — allein 
der Arme ward beynahe 3 Jahr, mit Eintröpfelung 
irgend eines Augenwassers hingehalten, ist gegen¬ 
wärtig noch blind, und um kein Haar breit in der 
Heilung vorgerückt!!! 

. 5) Beseitigung der schon völlig ansgebildcten 
Metamorphosen. Dieser Abschnitt wird uns mit 

[70*] 
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dem Hrn. Vf. wieder aussöbnen. Er legt in dem¬ 
selben eit cn Kunstfond nieder, der seinen Namen 
der oplitlialmiatrischen Welt unvergesslich erhalten 
wird. Hr. Beer wagte es nemlicli, trotz Richter's 
Bezweifeln eines glücklichen Erfolgs, Totalstaphy- 
lome der Hornhaut an ihrer Basis wegzuschneiden. 
Das Verfahren glückte; aus dem Bande der Horn¬ 
hautwunde schwitzte coagulable Lymphe, und bil¬ 
dete binnen co Tagen eine neue, obscbon undurch¬ 
sichtige Decke über das Auge. Die übrigen Sta- 
phylome aber, können nicht auf diese Art operirt 

werden. 

Ueber die Nachbehandlung hat der Vf. wenig 
oder gar nichts gesagt. Und wie mancherley Zu¬ 
fälle treten doch dabey ein! Bec. entliess in die¬ 
sen Tagen einen nach Bcer's Manier operirten und 
geheilten Knaben, wo alles bis zum nten Tage 
gut ging. Schneller Uebergang von Kälte zur Wär¬ 
me von 8° B. bis 22 über Null, verursachte in der 
noch nicht geschlossenen Wunde bedeutende After- 
productionen, die mit Mühe bis zum aosten Tage 
weggescbafft wurden. Die Ansicht der künstlichen 
Papillenbildung beginnt mit dem heissen Wunsche 
des Vfs., dass doch die Aerzte nicht gar so leicht¬ 
sinnig mit Behandlung entzündeter Augen verfah¬ 
ren möchten. Wir hätten gewiss weniger blinde 
Unglückliche. Den Bec. fragte vor kurzem ein jun¬ 
ger blinder Mensch von 21 Jahren um Bath, welcher 
in JVeimar von einem Promotus am Nervenheber 
zwar behandelt, aber von ihm blind entlassen war. 
Sträflicher Leichtsinn, oder Unwissenheit, muss 
hier gewiss zum Grunde gelegen haben. 

Bis zu Cheseldens Zeiten ward nicht an die 
künstliche Pupillenbildung gedacht; au3 ihm 6trahlte 
diese schöne glückliche Idee. Daher bleibt der So- 
ciete de Medecine zu Paris der ewige Flecken, den 
sie sich durch Anstaunung der Pupillengestaltung 
von Demours als neuen Kunstfond, zuzog. So hat 
auch Bec. für Cuvier’s Anatomie des Auges die 
Achtung verloren, seitdem derselbe in seinem Be¬ 
richte an das Inst. nat. anführen konnte: dass nach 
der künstlichen Pupillenbildung, das Licht unmit¬ 
telbar durch den Glaskörper auf die Netzhaut fiele. 
Beweis, dass der Deutsche auch sich verirren lernt, 
wenn er 6ich nach solchen Führern richtet. 

Scarpa und Adam Schmidt, Adam Schmidt 
Und Scarpa, beyde waren fast zu gleicher Zeit Er¬ 
finder einer und derselben Operationsraethode, 
durch Lostrennung der Iris vom Ciliarligament 
künstliche Pupillen zu bilden. Hr. Beer lässt 
Scarpa wenig Gerechtigkeit wiederfahren, indem 
er seinen Antheil an der Entdeckung verdächtig zu 
machen sucht. Es thut sehr wehe, so verletzt zu 
werden. Angenehm wird es dem braven A. Schmidt 
freylich nicht seyn, diesen goldnen Apfel theilen 
zu müssen — doch gebühret auch dem ausländi¬ 
schen Verdienste seine Krone. Sollte auch Scarpa 

unsern gelehrten Wust nicht ganz kennen, und 
ziemlich auf die italienische Literatur beschränkt 
seyn; so bleibt er demungeachtet ein grosser (len¬ 
kender Wundarzt, deren wir in Deutschland nur 
wenige aufzuweisen haben. Nach dein Verf. con- 
traindicirt jede normwidrige Metamorphose des Ci¬ 
liarkörpers, der Ciliarkrone, der Glashaut, der 
Glasfeuchtigkeit selbst, und des Gefässystemes, jede 
künstliche Pupillenbildung. Leiden der Ilctina 
zählt er nicht hierher (und warum nicht?). Das 
Glaucom, die Augenwassersucht, variköse Gefässe 
bey scropbulöser, arthritischer und syphilitischer 
Diathesis sind auch nicht zu vergessen. 

Empfehlungswürdig ist eine Methode des Ver¬ 
fassers, welche Bec. mit Glück ausgeübt hat. Die 
Hornhaut wird nemlich wie bey der Staarauszie- 
hung geöffnet, dann die Iris mit einem feinen 
Häkchen dutenförmig angezogen, und die Spitze 
dieser Erhöhung mittelst einer Daviel'schen Scheere 
abgeschnitten. 

S. 119 gebt der Verf. zur Beschreibung des 
Schtnidt'schen Technicismus der Coretodialyse über, 
welchen wir aus der Ophthalm. Bibi, schon hin¬ 
länglich kennen. Mit Becht wird Hrn. Schmidt 
das Nichtdeprimiren der Linse bey Handhabung 
der künstlichen Pupillenbildüng verwiesen, weil 
sie bey der leisesten Berührung unbedingt cataractos 
werden muss, welches eine zweyte Operation nach 
sich ziehet. Wenigstens drücke man sie ein wenig 
auf die Seite. Hr. Schmidt fällt in Cuvier’s Irrung, 
wenn er behauptet: dass seine vikären Pupillen 
ausserhalb der Bänder der Linse angelegt würden, 
welches vom Hrn. Verfasser vortrefflich widerlegt 
wird. Den Beschluss dieser kleinen Schrift macht 
eine Operationsgeschichte, nach welcher ein 33jäh- 
riger Mann durch die Ausschneidung der Iris sein 

Gesicht wieder erhielt. 

No. II. Erklärung der Kupfertafel. Fig. 1 zeigt 
eine trianguläre künstlich gestaltete Pupille. Fig. 2 
soll eine deutliche Ansicht von den Enden der Ci¬ 
liarfortsätze geben. Die Narbe des Ausstiches in 
die vordere Kammer ist gut bemerkt, ln den fol¬ 
genden wenigen Blättern empfiehlt der Hr. Verf. 
die Coretodialysis vorzüglich in solchen Fällen: wo 
eine Cataracta gänzlich oder grösstentheils mit der 
Traubenhaut verwachsen ist. 

Man brachte einen 49jährigen blinden Mann 
zu ihm, an welchem er sich weder die Extraction 
noch Depression zu machen getraute, da die Ad¬ 
häsion der Uvcn mit den eataractosen Linsen zu 
gross war. Er fiel also auf die Trennung der 
Iris vom Ciliarligament, jedoch mit der Abände¬ 
rung, dass die Nadel nicht wie bey Schmidt von 
hinten nach vorne, sondern umgekehrt in die Be- 
genbogenhaut gestossen wird — wobey der Verf. 
viel Werth auf diese Abänderung der Schmidt'sehe» 
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Methode zu legen scheint. Erstlich solle der Ope¬ 
rateur deutlich sehen können, was er mit der Na¬ 
del vornähme; zweitens sey die Iris leichter zu 
fassen; und endlich könnte die adhärirte Cataract 
weit leichter verschoben werden. Hr. Beer möge 
aber auch die Fehler seiner Kinder nicht zu nach¬ 
sichtig verkennen. Erstens muss man die doppelte 
Verletzung der Iris, wegen der leicht nachfolgen¬ 
den Iritis wohl in Anschlag bringen; zweitens die 
Blutung nicht ganz ausser Acht lassen, welche das 
Sehen wollen des Operateurs während der Opera¬ 
tion, gewiss oft hindert; und drittens müssen wir 
ja viele cafaractose Linsen verschieben und weg¬ 
schieben, ohne allemal ;so erstaunend weit ausho- 
len zu können. Wir danken dem Hrn. Verf. für 
«eine nützlichen kleinen Schriften, und schliessen 
mit dem Wunsche, uns doch die Lehre vom Glau- 
com und der Amaurose bald:gst noch mehr zu er¬ 
hellen, als sie es bis jetzt ist: denn von ihm kön¬ 
nen und dürfen wir dieses erwarten. 

ÖKONOMIE. 

Gazdagsagbcli Jegyzesek. Kiadta Po kateleki Kon- 

de Josej Bcnedek. ( Oekonomische Bemerkungen. 

Herausgegeben von Joseph Benedikt Konde von 

Po kat e lek.') Erstes Heft. Pressburg, bey Geo. 

Aloys Belnay. 1807. 8- 103 S. 

Ein für Ungarn nützliches Ökonomisches Werk. 
Es wird in seiner Fortsetzung für Ungarn das wer¬ 
den , was für Deutschland die Annalen der nieder¬ 
sächsischen Landwirtschaft von Thaer und Beneke 
und Riems ökonomische Hefte geworden sind. In 
dem vorliegenden Bändchen theilt der geschickte 
und erfahrene ungarische Oekonom, Hr. Konde 
(Präfect des Graner Erzbisthums), seine Erfahrun¬ 
gen mit über Saussure’s Abhandlung von der Ent¬ 
behrlichkeit des Mistes beym Weinbau. 

llec. wünscht, dass dieses wichtige Werk rasch 
fortgesetzt würde: bis jetzt ist aber noch kein neues 
Heft in seine Hände gekommen. 

BÖHMISCHE POESIE. 

Eewjn. Basen smessnolirdinekä \y dwanäeti zpe- 

Wjch. Od Ssebestydna Hnewkowskeho. (Die 

Mädchenburg. Ein heroisch - komisches Gedicht 

in zwölf Gesängen. Von Sebastian Ilnieiv- 

ko wsky.) Prag, bey Franz Gerzabek. 1805. 12. 

Erster Theil. 219 S. Zweyter Theil. 134 S. Mit 

2 Kupfern. (1 fl. 10 kr.) 

Diese gelungene komische Epopoe, die ihrem 
Verf. und der böhmischen Literatur zur Ehre ge- 
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reicht, verdient auch jetzt noch eine Anzeige in 
unsern Blättern. Sie ist ein schönes Gegenstück zu 
Wielands Oberon und neuem Amadis, zu Voltaire’s 
Pucelle d’Orleans und Csökonai’s Dorottya vagy is 
a’ Dämäk diadalma a’ Farsängon (Dorothea oder 
der Triumph der Damen in den Faschingen). Hr. H. 
verbindet Wieland’s Lebhaftigkeit und komische 
Laune mit Voltaire’s und Csökonai’s Witz. Die böh¬ 
mische Sprache verliert unter des Dichters Bearbei¬ 
tung ihre sonstige Härte und 6cine fliessende Ver- 
sification nähert sich der Leichtigkeit des Ungars 
Csökonai und des Italieners Ariosto. Sehr glücklich 
war die Wahl des Stoffes — der aus der Geschichte 
Böhmens bekannte Mädchenkrieg, den aber der Vf. 
durchaus romantisch und komisch behandelte. Sehr 
anziehend sind die abwechselnden Begebenheiten, 
und die auf einander folgenden bald romantisch- 
rührenden, bald durchaus komischen Scenen. Witz 
und Satyre stehen dem Hrn. H., so wie Voltaire 
und Csökonai zu Gebote. Eine Eigenheit dieser 
komischen Epopoe ist die Abwesenheit des Wun¬ 
derbaren. Der Verf. liess das Wunderbare weg, 
weil die Götter des Alterthums für unsere Zeiten, 
wo nicht uninteressant, doch unpassend sind, und 
weil die christliche Mythologie in einer komischen 
Epopoe an der Unrechten Stelle ist. Rec. glaubt, 
dass auch der ungarische Epopoeendicbter Csökonai 
in seiner Dorottya der tekintetes Venus aszszony 
(der erlauchten Frau Venus) und Baggesen in sei¬ 
ner Parthenais der griechischen Götter, die ihn auf 
den Alpen herumführen, füglich hätte entbehren 
können. An Einheit der Handlung fehlt es nicht: 
alle Begebenheiten führen zur Versöhnung der mit 
einander Krieg führenden Geschlechter, so wie in 

Csökonai’s Dorottya, die im Jahre i8°4» a^so e^n 
Jahr früher als Dewjn, erschien. Ein herrliches 
Freudenmahl vereinigt nach geschlossenem und be- 
schwornem Frieden, die einige Zeit lang entzwey- 
ten Geschlechter und die angezündete Mädchenburg 
dient zur Illumination. Die Charaktere der han¬ 
delnden Hauptpersonen sind von dem Dichter gut 
gehalten. Vor allen ist der Charakter «der Wlasta 
gut motivirt. Wlasta ist klug und tapfer, und eine 
weise Regentin, und ihre verliebten Abentheuer in- 
teressiren alle weichgeschaffenen Herzen der Leser. 
Putysyla ist tollkühn, Scharka listig (sie räth, den 
Männern den Namen der Herrscher zu lassen, 
weil die Weiber unter dem Monde doch ewig die 
Männer beherrschen würden), Kasai ist hochherzig, 
tapfer und menschenfreundlich u. s. w. Die tref¬ 
fend gezeichneten Charaktere sind mit einander in 
einen frappanten Contrast , der die Einbildungs¬ 
kraft der Leser bezaubert, gesetzt. Originel sind 
die vom Dichter gebrauchten Gleichnisse. 

Rec. enthält sich, den Inhalt der zwölf Gelänge 
dieser originellen komischen Epopoe zu zergliedern, 
weil er bey der Reichhaltigkeit des Inhalts und 
bey der Beschränkung des Raums iu diesen Blät- 
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tern doch mir ein dürftiges . Gerippe mittheilen, 
könnte. Kr empfiehlt alten Kennern der böhmi- 
6Cbcn Sprache die Lectüre dieser komischen Epo-poe, 
die so wie C.sökanai'.s Doroitya eine deutsche Ueber- 
setzung verdient, welche freylicli Iveine leichte Ar¬ 
beit wäre. 

Folgende Probe aus dem neunlen Gesänge tlieilt 
er Kennern mit. 

Napfed wylila zlost na kocicj druzinö 

Milcnhach swych, ze gen gedna zanniaüKla 

Wssecky liolj oknem wytlaükla, 

Potom roztrjskala stalne, gaho rekyne“, 

Wssecka okna, kaimie, hrncc, zrcadlo, 

Wssecko tlaukla, co gj napadlo 

Baby inlätila pak 11a potkanj 

Odtnd bylo ncco vtjkanj. 

Pak sy sedla, gak giz znamo na pometlo, 

Klegjc Däwjn, proklinagjc dewcata. 

Pozlcz, sby gegj gmeno w lasce kwetlo, 

Fred hoscini se obesyt chie na wrata 

Obstüpügj gi lined wssecky babice, 

Chtegj wylaudit g] prowaz- z prawice, 

Prosyc pxed nj padagj hned nakolena, 

Darmo l nenj w wzteku k wyzeyskanj zmem u.s.rr. 

Dieses vortreffliche Gedicht ist mit schönen 
Berliner Lettern auf Postpapier gedruckt und mit 
schönen Kupfern (gezeichnet von Joseph Bergler 
in Prag, gestochen von Berka) auf Velinpapier,ge¬ 
stiert. ° Das erste Kupfer «teilt die Mädchenburg 
vor, in welcher die gefangenen Männer weibliche 
Arbeiten verrichten, z. B. gleich dem Herkules bey 
der Omphale spinnen, nähen u. s. w. Das zweyte 
stellt die alte Strachna dar (kein glückliches Sujet!), 
wie sie sich in ihrer verliebten Verzweiflung er- 
henken will. 'Geschickte Künstler würden in die¬ 
ser komischen Epopoe so vic-l schönen Stoff zu 
bildlichen Darstellungen finden, als in Wieland’« 
Oberon und in Csökonai’s Dorottya. 

' • 

UNGARISHCE POESIE. 

A' Tun der - Sip. Egy nagy Dall-Jatek, ket fel- 

vonasban. Magyarrä tette Sebestyen Ldszlö. 

A’ Musika nehai Mozart Amade Urnak munkäja. 

(Das ist: Die Zauberflöte, eine grosse Oper in 

zwey Aufzügen. Ins Ungarische übersetzt von 

Ladislaus Sebestyen. Die Musik ist ein Werk 

des weiland Herrn Gottlieb Mozart.) WTitzcn, 

bey von Marmaros. ißo4* 63 6. 8* 

Diese ungarische Uebersetzung von Schikane¬ 
der’« Zaubcrilöte ist besser als der deutsche Original¬ 

text. Die ungarischen Verse sind fliessender und 
wohllautender ais die Schikanederschen. Möchte 
cs doch dem Herrn Sebestyen gefallen, mehrere 
deutsche, französische und italienische Opern in 
die sonore und süsse ungarische Sprache zu über¬ 
setzen und sich selbst mit einer ungarischen Ori¬ 
ginaloper zu versuchen. Der Verleger hat für ein 
elegantes Aeussere rühmlich gesorgt. 

SCHRIFTEN VERMISCHTEN INHALTS. 

Leut schauer Fast - Kovrier auf das Jahr ißop. 

zu (Zu) finden auf der Post. (Leutschau, ge¬ 

druckt bey Karl Joseph Mayer.) ßa Seiten, ß. 

Mit einer Vignette. 

Recensent zeigt diesen Post-Courier deswegen 
an, weil er sich vor ähnlichen Sammlungen vor- 
theilliaft auszeicknet. Zwar stösst man auch darin 
auf manchen faden Witz, auf schlechte Reirnereyen 
und einige Zweydeuligkeiten: aber des Guten fin¬ 
det man mehr. Dieser Post-Courier enthält Briefe; 
lächerliche Briefaddressen , grössere und kleinere 
Gedichte, Räthsel. 

Unter den Gedichten zeichnen sieh die zwey: 
An Elise und Eipsens Lob aus. 

E R BAU UN G S S C HR IF TE N. 

Predigt gehalten nach der schrecklichen , in der 

Stadt Bielitz am (Sten Juny dieses Jahves aus- 

gebrocheneu Fev.srsbrunst von Johann Georg 

öchmitZ (,) Senior des Biclitzer Bezirkes und Pastor 

zu Bielitz. Gedruckt zum Besten des dasigen Bet¬ 

hauses. Teschen, b. Thomas Prochaska, privil. 

Buchdrucker, ißoß. £5 S. ß. 

Rec. nahm diese Predigt mit grosser Erwar¬ 
tung in die Hand, weil ihr Verfasser, Hr. Pastor 
Schmitz in Bielitz, für einen der besten deutschen 
Prediger A. C. in dem österreichischen Kaiserstaat 
gilt: fand sich aber in seiner Erwartung sehr ge¬ 
tauscht. Der Verf. mochte die Unvollkommenheit 
seine? Arbeit fühlen, da er in der Vorrede selbst 
gesteht, „der Redner und Herausgeber begibt sich 
im Voraus aller Ansprüche auf Beyfall,“ und auf 
seine Lage, in der er diese Predigt hielt, indem 
er, selbst vom gemeinschaftlichen Unglück betrof¬ 
fen, den nächsten Sonntag nach der schrecklichen 
Feuersbrunst, zwischen den Ruinen der evangeli¬ 
schen Kirche als Redner auftrat, seine Leser und 
Beurtheiler aufmerksam macht. Allerdings gereicht 
diese traurige Lage dein Verf. sehr zur Entschuldi- 
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gung der Unvollkommenheit seinei' Arbeit ; wir 
müssen aber diese aus Recenscntenpflicht getreu 
anzeigen. 

Hi’. Schmitz wählte zum Text seiner Predigt 
Jes. 54’ 7- 8* Die Disposition gibt er S. 9 folgen- 
dermassen an: „Erwartet es nicht von mir, dass 
ich Euch heute meine Gedanken und Gefühle so 
wie sonst in schulgerechter Ordnung (warum nicht 
lieber stets nach einer natürlich logischen Disjjosi- 

tinu ?) vortragen soll. . Der vorgelesene Text zer¬ 
fällt, wie jedermann sieht, in zwey Abschnitte. 
Der erste enthält die Nachricht von einem grossen 
Unglück, welches Gott über sein Volk verhängte, 
der zvveyte enthält eine trostvolle Verheissung, die 
Gott unmittelbar damit verknüpfte. Dieser natür¬ 
lichen Ordnung, zu der mich mein Text verweist, 
will ich denn auch treulich folgen.“ 

Die durch Unvorsichtigkeit entstandene Feuers¬ 
brunst zu Bielitz, die 548 Wohnungen sammt der 
evangelischen Kirche zerstörte, viele Werkstätten 
vernichtete, die trefflichsten Industrieanlagen von 
Grund aus zerrüttete, und sehr viele Familien aus 
dem blühendsten Wohlstände in die bitterste Dürf¬ 
tigkeit versetzte, stellt Hr. S. nach Art der alten 
Zionswächter als ein Strafgericht Gottes dar, wel¬ 
ches die Bielitzer (die in dem österreichischen Kai- 
serstaat grossentheils als rechtliche Leute von ein¬ 
fachen, guten Sitten bekannt sind) durch ihre Gott¬ 
losigkeit verdient hätten. Da stöset man nun auf 
Aeusserungen, die im Geiste des sechszehnten und 
siebenzehnten Jahrhunderts geschrieben, der Huma¬ 
nität und religiösen Aufklärung unseres Zeitalters 
ganz unwürdig sind, wie folgende S. 15: „Die 
Gleichgültigkeit gegen Gott und Religion hat hey 

vielen schon zu sehr über Hand genommen (und 
doch sagt Hr. S. S. 5: „Zu welcher Begeisterung 
iü ilte ich mich hingerissen , als ich die vielen 
Tausende vor und um mich her sähe, die alle mit 

gleicher Andacht und Theilnahrhe, gleichsam wie 
an meinen Lippen hingen, und das Wort das ich 
predigte , mit heiliger Aufmerksamkeit verschlan¬ 
gen ! “^ Welche Stelle ist nun wahr?); aller Un¬ 
terschied der Stände schien aufgehoben - zu seyn 
(Cre’dat Judaeus Apella!); Luxus und Prachtliebe, 
Leichtsinn und Unterhaltungssucht, Unfriede und 
Untreue in den Ehen, Mangel an christlicher Rin¬ 
derzucht und guten Beyspielen; das alles hat im¬ 
mer Weiter um sich gegriffen. Die Tage des Herrn 
wurden entheiliget. (Doch nicht mehr als in an¬ 
dern Städten, dass deswegen an den armen Bie- 
litzern ein Exempel der göttlichen Strafgerechtig¬ 
keit statuirt werden musste?), Selbstsucht be¬ 
herrschte den grössten Theil der Menschen in dem 
Grade, in welchem die Liebe erkaltete. (Rec. 
Weiss aus Erfahrung, dass in Bielitz weniger Selbst¬ 
sucht als anderswo eingerissen ist!). Die Zeit war 
da, von der Micha sagt (Rec. zweifelt daran ! ) 

im Cap. 7, 5. 6. „Niemand glaube seinem Näch¬ 
sten ; denn der Sohn verachtet den Vater, die 
Tochter setzt sich wideK die Mutter, die Schnur 
ist wider die Schwieger; und des Menschen Feinde 
sind sein eigen Hausgesinde.“ Gott sähe diesen 
Greuel der Verwüstung (!), der auf so vielen Fa¬ 
milien und in dem Innern so vieler Mcnschenher- 
zen lag. Er sah ihm lange zu; er hat lauge auf 
Besserung gewartet, er licss am Rufen gar nicht 
fehlen, er bat, er warnte, ei dräuete, er strafte 
mit kleinern Piuihen. — (!) Es sind kaum zwey 
Jahre vergangen, als eine herrschende Seuche die 
schrecklichste Niederlage unter den Bürgern von 
Bielitz anrichtete. (Diess war doch wohl keine 
kleine Strafruthe?) Seit ein und einem halben Jahre 
ist uns das schreckliche Elend des Krieges bekannt, 
das jenseits unserer Grenze herrscht. Mehrere 
Feuerstürme hatten uns seit einem Jahre aus un¬ 
serer Sicherheit geschreckt, und doch, was half 
das viel?“ Rec. hört auf, mehr anzuführen, um 
nicht zart fühlenden Lesern noch mehr Unwillen 
cinzuflössen, als bereits diese Stellen erregt haben 
mögen. 

Sprüche aus den jüdischen Propheten, die von 
Verwüstung und Strafe handeln, führt der Verf. 
in grosser Anzahl an. Rec. braucht wohl kaum zu 
erinnern, dass die Ueberhäufung der Predigten mit 
biblischen Stellen, besonders wenn 6ie zur Aufklä¬ 
rung des Vortrags nicht dienen , sondern als ein 
überflüssiger Ballast angesehen werden müssen, 
nach den Peegeln der gesunden Homiletik Tadel 
verdient. 

Hr. S. gefällt sich in Öftern Mittheilungen von 
Versen, Kräftige poetische Stellen dienen aller¬ 
dings dazu die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu er¬ 
höhen (wie Rec., auch ein Prediger, aus Erfah¬ 
rung weiss), aber Hr. S. theilt bloss Reimereyeu 
mit. 

Uebrigens wünscht Rec. dieser misslungenen 
Predigt recht viele Käufer in dem österreichischen 
Kaiserstaat, da der Ertrag davon zur Unterstützung 
der zerstörten evangelischen Kirche in Bielitz be¬ 
stimmt ist. 

Der Buchdrucker Prochaska in Teschen hat 
diese Predigt mit abgenutzten Lettern und schlech¬ 
ter Druckerschwärze auf schmutzigem Papier ge¬ 
druckt. 

Hede am Sarge der, am Zysten Oktober i8°8 

storhenen Hof Schauspielerin, Madame Betty 

lioose, gehoruen Koch, gehalten, und auf 

Verlangen in Druck gegeben, von Joh. TV ach¬ 

ter, k. k. Consistorialrathe, der Inner- und Nieder» 

Oesterreickigclien Diöcese Superintendenten und erstem 
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Prediger an der Evangelischen Gemeinde A. C. in Wien 

Wien, bey Wallishauser. X2 S. 

Diese kleine Trauerrede verdient wegen der 

wahrhaft echten und blühenden geistlichen Bered¬ 

samkeit, von der sie angeweht ist, eine Anzeige 

in unsern Blättern. Auch ist der Name der be¬ 

rühmten k. k. Hofschauspielerin , Madame Betty 

Roose, die dieses kleine Denkmal durch ihre aus¬ 

gezeichneten Talente und durch ihre Tugenden 

verdiente, in Deutschland, wo sie geboren ward, 

und auf verschiedenen Theatern uebütirte, bekannt 

genug. 

Fplgende ausgehobene Stellen mögen unser bey- 

fälliges Unheil bestätigen. S. 7- Nicht ein plan- 

loses, unzusammenhängendes Schauspiel ist unser 

Leben: eine höhere Hand hat uns in demselben 

unsre Rolle zugetheilt; von ihr hängt es ab, wenn 

Wir die grosse Ruhne des Lebens betieteiij von 

ihr, wenn wir sie wieder verlassen sollen. Zu¬ 

frieden lassen Sie uns also seyn mit dem, was sie 

über uns veranstaltet, und nur darnach ringen und 

streben, dass wir die Stelle, die sie uns angewie¬ 

sen hat, mit Ehren ausfüllen, bis es ihr einst ge¬ 

fällt, auch uns auf einen böhern Schauplatz der 

Dinge zu versetzen. Oder ist etwa mit diesem 

Leben Alles aus? Verschliesst ein solcher Sarg den 

ganzen Menschen auf ewig? Ist unsre Rolle aus¬ 

gespielt, wenn wir von dem Schauplatze des ge¬ 

genwärtigen Lebens abtreten ? Sollten Geschöpfe, 

die den Stempel einer höhern Natur, die das Eben¬ 

bild der Gottheit an 6ich tragen, zu nichts Anderm 

bestimmt seyn, als hier eine Zeitlang das Spiel¬ 

werk des Glücks zu seyn, und dann mit allen ih¬ 

ren Anlagen und Fähigkeiten, mit allen ihren Wün¬ 

schen und Hoffnungen hinab zu sinken in den 

grauenvollen Schooss einer ewigen Vernichtung 1? 

Nein, meine Freunde, eine innre, heilige Stimme 

in unserm Herzen, lässt uns ein fortgesetztes, hö¬ 

heres, glücklicheres Daseyn jenseits des Grabes ah¬ 

nen; in die traurige Tiefe, wo die Gewalt der 

Vergänglichkeit mit dem Staube zertrümmerter 

Körper spielt — dahin gehört es nicht, das edle 

Wesen, das in uns denkt und will; ein höherer 

Schauplatz der Dinge soll uns aufnehmen, wenn 

einst der Vorhang des Lebens für uns niedergefal¬ 

len ist; über den Staub der Verwesung sollen wir 

uns emporschwingen zu einer bessern Welt, so 

wahr in der ganzen Natur nirgends eigentlicher 

Tod und wahre Vernichtung herrscht; so wahr 

Tugend kein leerer Schall und ein Gott über uns 

ist, der mit dem Glücke seiner Kinder unmöglich 

spielen, unmöglich Ahnungen, Wünsche und Hoff¬ 

nungen in unsre Brust legen kann;, die er nie zu 

befriedigen gedächte! “ 

GELE GEN 11 EI TS GEDICHTE. 

Viro Dei reverendissimo, c'larissimo, doctissimo 

Domino Samueli Sonntag, Ecclesiae Augustanae 

Cassoviensis Germanicae Sacerdoti (?) ao Seniori plus 

quam dignius emerito (,) dum demum in Cis - et 

Transtibiscani circuli Superintendentem communibus 

votorum 6uft'ragiis annis non minus quam meritis 

grandaevus invitus quidem, at eo ipso longe ho- 

norificentius die XXVII - ma Aprilis publice in 

Conventu eligeretur. *Hoc gratitudinis monimen- 

tum ejusdem annorum triginta candidi Auditores 

ac memores Atnici Cassovienses gratulubundi erexe- 

runt anno, quo 

sonn taq eVanoeLICIs eIt ErlsCorVs VnCtV* 

aMICIs ; 

sIC tV, VbI jnatVs, IbI CresCIs, oVasqV* 

tIbI. 

Cassoviae, typis Ellingerianis. MDCCCVIII. 4* 

3 Seiten. 

Der verdienstvolle Superintendent, Hr. Samuel 

von Sonntag zu Eperies in Ungarn, vormals Pre¬ 

diger und Senior zu Kaschau , verdiente einen 

poetischeren Glückwunsch, als ihm durch dieses 

Gelegenheitsgedicht zu Theil wird. Der anonyme 

Verfasser dieses sogenannten Gedichts drückt tri¬ 

viale Gedanken durch leoninische Verse aus. Fol¬ 

gende Probe mag das Urtheil des Recensenten be¬ 

stätigen. S. 6 singt unser Reimschmied: 

Nos aliquot menses, orbi qui Cassovienses, 

Te privamur, eo fata locante Deo, 

Hic quid opinemur? Quäd ? — An ista , vel ili* 
precemur ? 

Immo, fatemur idem, namque — dabisne fidem? 

Jmmo surnus plus, quam laeti, nec rioster hic usquaro 

TE quoad hic habuit, laetior Ordo fuit. 

Quam modo, quando paras SUPER.INTENDENTIS ad 

aras. 

Qua patet, officio corda ligaie pio. — —- 

Falleris! — haeremus nimium, nimiumque dolemus, 

Non oleat quod apud nos, TIBI thure Caput 

Fallimurl — erigimur modicum, modicumque feiimurj 

Non mansisset apud nos, duce thure Caput. 

Hic licet usque fores, tarnen hos semel orsus Honorca 

Intrasses aede«, queis modo Praeco sedes. 

Esto! tarnen pluris sumus insinaul hic quoque juris. 

Caetera quam cupiant corda, vel^ «sse sciant. 

Wie der Verf. auf dem Titel einen evangeli¬ 
schen Prediger sacerdos (Priester) nennen konnte, 
sieht Rec. nicht ein. 
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NEUE 

LITERATURZEITUNG 

VERMISCHTE SCHRIFTEN. 

Z/eher das Du und Du zwischen Eltern und Kindern. 

Von E. Brandes, Geh. Kabinets-Rath in Hannover. 

Hannover, bey den Gebrüdern Hahn. 1809. kl. 8* 

Su6 S. (16 gr.) 

Auch diese Schrift des geistreichen Verfs. wird 
nicht ohne Vergnügen und Belehrung, — in man¬ 
chen Stellen nicht ohne Erhebung d»s Gemüths ge¬ 
lesen werden. Auch in pädagogischen Dingen hat 
Hr. B. Blick und Charakter. Nimmt man aber die 
Sache in wissenschaftlichem Ernste, in Zusammen¬ 
fassung des Ganzen; so trifft man auf Einseitigkeit 
aus Affect, die hie und da allerdings grell hervor¬ 
springt. Und da der Verf. auch hier, wie bey al¬ 
lem, worüber er schreibt, Gelegentlichberührtes 
mit treffenden Zügen (nur für die Uebersicht des 
Ganzen oft zu reichlich) ausstattet; so glauben wir 
gegen ihn, wie gegen ,das Publicum gleich gerecht 
zu seyn, wenn wir diese Schrift nicht unter die 
pädagogischen , sondern unter die Schriften ge¬ 
mischten Inhalts ordnen; wohlbedenkend, dass der 
Verf. bey denen, die nur Pädagogen sind, auch 
hi er schwerlich Gnade finden werde, hingegen 
auch Leser anderer Fächer, wo nur irgend Geist 
zu Hause ist , uns Dank wissen müssen , den 
Werth dieser gehaltvollen Expectoration auch in 
andern und allgemeinem Rücksichten bemerklich 
gemacht zu haben. 

Will man den Ideenkreis, in welchem der Vf. 
sich bewegte, etwas genauer bestimmen, so kann 
man freylich sagen , dass diese Schritt gewisser- 
massen ein Anhang des Buches über den Zeitgeist 
sey, und dass sie zu demselben hie und da in en- 
gester, selbst in persönlicher Beziehung stehe. 

Was aber den auf dem Titel ausgezeichneten, 
freylich durch das ganze Buch laufenden, obwohl 
von den Digressionen fast überwältigten Gegenstand 

Zweytcr Band. 

betrifft; so ist es nach der ersten Bemerkung des 
Verfs. nicht sowohl die ganze, unter den Deut¬ 
schen übliche Reihe nüanzirter Anredeformen; nicht 
sowohl das Er. ll\r oder gar das Ihro; als nur 
eigentlich das Sie; es ist das wechselseitige Du 
und Sie, und insbesondere dann das Du und Sie 
zwischen Eltern und Kindern, was er in Schutz 
nehmen will ; da das Du und Du von der ver¬ 
traulichsten Gleichheit zeige, und zwischen Eltern 
und Kindern um deswillen schon widersinnig 6ey, 
weil dieses Verhältniss unwandelbar von ganz un¬ 
gleicher Art, das Verhältniss des Wohlthäters und 
des Empfängers von Wohlthaten sey. Obgleich 
wir diese Charakterisirung des befragten Verhält¬ 
nisses nichts weniger als erschöpfend und dessen 
Würde gemäss ansehen; so kommt es doch auf 
eine genauere Bestimmung desselben hier gar nicht 
an. Verwundern müssen wir uns aber, dass es 
dem mit dem Geiste andrer neuer und alter Völker 
vertrauten Verf. entging , dass es deren zu aller 
Zeit gegeben hat, bey welchen die Verschiedenheit der 
Verhältnisse, ohne Verschiedenheit der Anredeform, 
hinreichend gesichert geblieben ist; und das Kind 
eo wenig dem Vater, als der Unterthan dem Könige 
das Du oder Ihr anders als mit demselben Du oder 
Ihr erwiedern konnte oder kann. Mit der behaup¬ 
teten allgemeinen Widersinnigkeit, schon des in der 
Frage stehenden Verhältnisses wegen, kann also der 
Verf. auf keine Weise bestehen. Wohl aber könnte 
bey den Deutschen eine in ihrer Rücksicht Statt 
findende besondere Widersinnigkeit um deswillen 
in Frage kommen, weil bey ihnen einmal in den 
geselligen Verhältnissen überhaupt das ungleiche 
Verhältniss mit Verschiedenheit jener Anredeformen 
bezeichnet wird ; obwohl wir sogleich gestehen, 
dass, nach unserer Mcynung, der Verf. auch bey 
dieser bessern Stellung der ganzen Frage seine Sache 
nicht gewinnen werde, vielmehr das mit dem Du 
erwiederte Sie, welches, nach ihm, im Allgemei¬ 
nen ,, Superiorität vertraulicher Art“ andeuten soll, 
uns nicht besonders anspricbt , und nur an das 
Verhältniss zwischen Herr und Kammerdiener, oder 

[7i] 
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Kammerjungfer und Gebieterin erinnert, bey wel¬ 

chem dieselbe verschiedene Anredeform nicht eben 

immer Achtung und Ehrfurcht gründet, leicht aber 

etwas von der uncdclu Vertraulichkeit begleitet, 

die der Verf. aus dem Verhältnisse zwischen Eltern 

und Kindern, und namentlich zwischen Vater und 

Sohn gern wegscbaffen möchte, und durch das Du 

und Du nicht nur befördert, sondern ganz eigent¬ 

lich eingeführt glaubt. Ueberdem ist aber auch das 

in Frage stehende Verhältniss von ganz eigener Art, 

und bann nur aus seiner eigenthümlichen Natur 

sein Gesetz erhalten. An diese eigene Art und an 

das eigene Gesetz ist der Verf. oft nahe gestreift. 

So, wenn er anräth, dass man den Kindern das 

für die ersten Jahre natürliche Du nicht zu lange 

lassen solle. Die Kinder merkten bald, dass die 

Eltern höhere Wesen für sie seyen; und man 

könne sie deswegen bald und leicht an die Unter¬ 

scheidung in der Anrede gewöhnen. “ Sollte man 

nicht eher den Schluss ziehen dürfen: da die El¬ 

tern den Kindern Wesen höherer Art seyen; so be¬ 

dürfe es auch der Unterscheidung durch die An- 

xede nicht; und es Ende hier in der That, wenn 

auch der Abstand ins Unendliche grösser sey, doch 

etwas Sehnliches Statt, als der Verf. von der 
Anrede Gottes mit dem Du bemerkt? Und sollte 

man nicht dem zufolge die Forderung dahin stel¬ 

len, dass Eltern sich in jener zu Anfang wenigstens 

so allgemeinen und natürlichen Achtung zu rechter 

Zeit in der Art festsetzen sollten, dass sie einer 

Unterscheidung durch Anredeform, die von einem 
in Vergleichung mit dem Verhältniss zwischen El¬ 
tern und Kindern wohl immer profan zu nennen¬ 
den Gebrauche ist, nicht bedürfen? Wir werden 

sehen, wie der Verf. sich in seiner Ansicht auf 

-den wohl erkannten Zeitgeist zu gründen waget. 

Wie aber, wenn Wrir sagten und fühlbar machten: 

Diese Zeit, die immer beschriebener massen be¬ 

schaffen seyn möge, leide einmal nicht mehr, dass 

Eltern sich von ihren Kindern durch Anredeformen 

entfernt, durch Anrede formen verehrt 
Kielten; und man müsse sich in dem zu Anfang 

ja so natürlich höheren Verhältnisse dermassen fest- 
setzen, dass eine jetzt verbrauchte Anredeform zu 

solchem Zwecke unnöthig sey? Damit ist aber der 

Sache noch keinesweges genügt. Diese Anredeform 

äst nicht nur unwiderruflich verschwenden für ei¬ 

nen gewissen Kreis von Theilnehmern der Zeitbil¬ 

dung, sie ist nicht nur entbehrlich, sondern ihr 

Gebrauch ist, wie wir glauben, mit Aufopferung 

yeeller Seiten des Verhältnisses verbunden. Der 

Vf. weiss sich oft sowohl an die Stelle des Vaters 

zu denken, dass wir ihm keinesweges vorrücken 
Wollen, dass er nicht ist, was er, nach eigener 

Aeueserung, wirklich nicht ist; er ist nicht selbst 
Vater (S. 34). Es kann ihm aber um deswillen 

auch einmal nicht ins Gefühl kommen, was nur 

in das Gefühl des Vaters kommt, der sich den 

Moment vorstellt,- WO er seinem in Liebe und 

Ehrfurcht an ihm hängenden Kinde das Sie statt 

des Du heimlich unterschieben oder ausdrücklich 

anbefehlen, d. h. etwas Neues und Befremdliches 

zwischen sich und das Kind stellen, soll; ein Ge¬ 

fühl, was nach dem, was ihm zum Grunde 
liegt, allerdings schon die ganze Frage entschei¬ 

det, obwohl der Verf. bey uns sich keinesweges 

schon damit abünden lassen soll. 

Wir kommen daher jetzt auf die Ausführung 

selbst, die derselbe nach vorgeschickten vorläußgen 
Bemerkungen (I) in eine Betrachtung der „Ursachen“ 
warum das Du und D11 gegen die Weise der Väter 

und den Sprachgebrauch aufkam (II), und der „Fol¬ 
gen dieser Veränderung “ (III) etwas locker zusam¬ 

men fasst, sehr unbequem aber, wie uns dünkt, 

und fast sonderbar, in 331 Abechnittchen unter¬ 

teilt, die nach der Natur des Inhalts und der Be¬ 

handlung den Sinn und Zweck von Paragraphen 

weder haben noch haben können. 

Die vorläußgen Bemerkungen (S. 5 — 35) sjnd 

gewissermaseen eine geharnischte Vorrede für diese 

Schrift, und eine solche Nachrede für die voran¬ 

gegangenen , die gleichmässig den Geist der Zeit 

in Untersuchung ziehen ; so wie für das Schrift¬ 
stellern überhaupt, in so fern Geschäftsmänner es 
treiben. Manches hievon ist local, selbst persön¬ 

lich, und verdient nur denen, denen es gilt, zur 

Beherzigung empfohlen zu werden. Der Verf. re¬ 

det sich in Allem, was er berührt, scharf wid 
treffend aus; und wir wundern uns nicht, dass 

derselbe sich zu einer Zeit, wo die Meisten gern 

in unrühmlicher Schlaffheit fortvegetiren, in seiner 

Gattung der Schriftstellerey, in Rücksicht der näch¬ 

sten Umgebung, nicht ohne Befehdung zu erleiden, 

behaupten kann. Indessen grenzt das, was er hie 

und da deutlich genug eröfnet oder doch errathen 

lässt, für jenen Ort, zu dieser Zeit, und nach 

solchen Erfahrungen, manchmal wahrhaft ans Un¬ 

glaubliche, so sehr es auch leider das echte Ge¬ 

präge der Wahrheit hat. Es gibt also wirklich 

noch Städte , bedeutende Sammelplätze gebildeter 

Menschen, wo man (S. 15) fragen hört: ob sich 

die Schriftstellerey für Männer von vollkommener 
Reife der Jahre (!) und in gewissen Lagen 
(d. h. in angesehenen Aemtern!) schicke? Tref- 

lich antwortet der Verf.:. „Aus Furcht und Hoffart 

eich zu paralysiren , sey unmännlich. Rühmt 

nur eure straussartige Klugheit nicht. Ihr vermö- 

get wohl zu schweigen ; aber man wird nicht 

über euch schweigen. “ — Die Schriftstellerey der 

Geschäftsmänner erhält hier überhaupt manche feine 

Bestimmung. — „Vorüberfliegende kleine Erschei¬ 

nungen lebendig aufzufassen, dazu habe der aus 

der Studierstube zur Abspannung in die Welt kom¬ 

mende eigentliche Gelehrte die Kraft nicht bey 
sich.“ — „Schriftstellerey, recht benutzt, sey eines 

von den nicht zahlreichen Mitteln, die Geisteskräfte 

zu schärfen und zu belebeu etc» “ Eine solche bpy 
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innerer Wurde und äusserm Anstande erhaltende 
edlere Zeitverwendung jcontrastirt sich, nach dem 
kenntlich werdenden Local, schneidend genug mit 
dem übermässigen Gesellschaftsgetreibe, daß auch 
dort (S. 27) zu wahrhaft entehrenden Aeusserungen 
zu führen scheint. Man findet hier woblgedachte 
und wohlgesprochene Warnungen und Belehrungen, 
wie denkende und gebildete Männer sich in Zeiten 
und Lagen solcher Art (von welchen so viele Län¬ 
der und Städte der Reihe nach betroffen sind und 
werden) mit Vernunft und Würde betragen sollten; 
und wir wollen in dieser Art insbesondere die Ab¬ 
schnittchen 40. 41. 42. empfohlen haben. „Das 
ängstliche Festhalten von selbst gemachten, Manche 
beleidigenden Aumassungen der Eitelkeit zu einer 
Zeit, wo alles das Alte füllt, wo man das wahr¬ 
haft Ehrwürdige ohne tiefe Bekiiinmerniss Preis 
gibt;«* — „die leere Neuigkeitskrämer ey, die lie¬ 
ber eine Begebenheit nicht wüsste, wenn sie die¬ 
selbe nicht herumtragen dürfte;“ — „das leere, 
oft affectirte Wehklagen unter abetechenden Um¬ 
gebungen“ — und mehrere ähnliche Erscheinun¬ 
genwerden gehörig charakterisirt, und mögen hier 
einmal nicht vergeblich zur Schau gestellt seyn. 

Wir kommen jetzt mit dem Verf. zu den Ur¬ 
sachen, durch welche das Du und Du zwischen 
Eltern und Kindern entstanden seyn soll (S. 35 — 
139)* Unsere Leser werden voraussehen, dass wir 
liier mit dem Verf. , der bey dieser Gelegenheit 
manche Erscheinungen und Ereignisse der Zeit, 
auch seihst den Geist einzelner Schriftsteller von 
Einfluss, insbesondere aber den Geist der Fhilan- 

thropine in der schon bekannten Art auffasst, nicht 
zusammen treffen können. Rec. ist der Verschie¬ 
denheit der Anredeformen in keiner Art befreundet, 
und ist vielmehr der Meynung, dass sie aus Förm- 
lichkeitssinn (der im Charakter der Deutschen doch 
wohl unhez weit eit zu einer Nebenschattirung ge¬ 
hört) ihren Ursprung genommen hat , und nichts 
wirkt, als ihm selbst wiederum neue Nahrung 
zurückzug eben. Wie dem aber auch seyn möge 
im Allgemeinen; so muss wenigsten* Rec. beken¬ 
nen, wie er die Möglichkeit: dass Kinder jemals 
das Du der Eltern mit dem auf gelegte 71 Sie 
der eilt fremdenden Höflichkeit ervviedert haben, 
nur, dem Ursprünge nach, jenem Förmlichkeite- 
sinne; der Dauer nach, dem Nachschleppen alter 
Sitte zuzuschreiben vermag; und dass also, nach 
seiner Ansicht, die Zeit wohl einmal hat kommen 
müssen, wo man die darin liegende Unnatur ein¬ 
gesehen, und abgestellt hat, so wie man die Un¬ 
natur dieser oder jener Lehrart oder anderer un¬ 
tauglicher Ingredienzien alter Pädagogik und Di¬ 
daktik eingesehen und abgestellt hat. Denn was 
auch neuerlich entgegengesetzt behauptet worden; 
so war es doch allerdings der Humanismus, in 
dessen obwaltender Betreibung (mochte er nach 
seinem iu/iei slcu f'Ueseu auch beschaffen seyn oder seyn 
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können, wie er wolle) eine gewisse Leerheit und 
Förmeley, ein gewisser Schlendrian mit Bewusstlosig¬ 
keit dessen, vras man eigentlich wolle und treibe, und 
mit Steifheit, Härte und Rohheit verbunden, sich 
eingeschlichen und festgesetzt hatte. Und sobald ein¬ 
mal im Ganzen der pädagogischen und didaktischen 
Behandlung Natur und Gehaltigkeit gesucht wurde, 
musste sie auch wohl in das in Frage stehende Ver- 
hältnisa und in die ihm angemessenen Anredefor¬ 
men treten. Die Ungerechtigkeit und Verken¬ 
nung ist in dem befragten Gegensätze in der That 
sehr weit getrieben ; sie ist eigentlich zu ihrer 
Höhe und Grenze gekommen, da der Gegensatz 
an sich selbst fast völlig veraltet ist. Wer nicht 
empfindet, dass der Humanismus, so wie er im 
Ganzen sich vormals dargestellt, eine des Namens 
sehr unwürdige Gestalt gehabt, (ungefähr so, wie 
viele bekannte Humanisten alter und neuer Zeit) 
und dass von philanthropinischen Ansichten her in 
Wahrheit neue Seele und neue Liebe in das edelste 
Geschäft geflossen; der fühlt die ganze Sache über¬ 
haupt in der eigenen Empfindung nicht mehr, und 
wir uneers Orts erwarten von ihm keine echte 
aus Natur der Sache und Wabrheitssinn quellende 
Belehrung weiter. Das Schicksal, was der Philan¬ 
thropinismus überhaupt gehabt: dass er, mit gewis¬ 
sen üblen Seiten des Zeitgeistes zusammen treffend, 
von Manchen eine Zeitlang gemissbraucht wor¬ 
den; das möchte im äussersten Falle auch wohl 
von dem Du und Du gesagt werden können, da- 
bey aber auch hier, wie überall, geltend zu ma¬ 
chen seyn: dass das Gute, Wahre und Rechte, 
um des davon gemachten Misbrauchs willen, nicht 
seinen stehenden Charakter des Guten , Wahren 
und Rechten verliere; dass demnach an einen Rück¬ 
schritt auch hier nicht zu denken sey, wohl aber 
an Gewinnung dessen, was auch mit dieser eben 
so unausweichlichen als an sich selbst tadellosen 
Veränderung wie mit jeder andern solcher Art, 
sich vereinigen muss, wenn sie in ihrer wahren 
Gestalt überall erscheinen und vor Verderbniss be¬ 
wahrt bleiben soll. Der Geist der Zeit kann Zö¬ 
gerung, Behutsamkeit, Modification in Einführung 
neuer Dinge, die als naturgemäss sich aufdringen 
und nothwendig zeigen, erfordern; niemals aber 
Stillstehen oder Zurückgehen anrathen oder ent¬ 
schuldigen. Der Verf. weiss dieses im Allgemeinen 
und in andern Dingen gar wohl zu empfinden und 
zu würdigen. Er ist aber hier, wie in manchem 
andern, zu sehr von einem vor dem Auge stehen¬ 
den Unfuge ergriffen, um der Sache bis in ihr0 
Tiefe gerecht zu seyn; und man muss seine so 
viel Trefliches enthaltenden Schriften überhaupt 
nach diesem Gesichtepuncte zu benutzen wissen. 

Was nemlich der Verf. nach seiner Ansicht von 
den Ursachen jeder Veränderung sagt, kommt im 
Wesentlichen auf Folgendes hinaus. Eine historisch 
genaue Angabe des Ursprungs sey nicht möglich, 

[7i*] 
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doch habe die Veränderung vor dem Jahre i7ö° 

nicht Statt gefunden , und eie sey von höheren 
Ständen ausgegangen. Beydes sehr richtig und zu¬ 

treffend mit unsrer Anzeige des Ursprungs. Die 

neue Belebung des Pädagogischen und Didaktischen 

hatte gerade um jenes Jahr eine bedeutende In¬ 

tension und Extension gewonnen. Und die ho¬ 

hem Stände waren es, die sich von der Natur ei¬ 

nes bessern Verfahrens im Erziehen und Unterrich¬ 

ten aus den darüber erhaltenen Schriften und Nach¬ 

richten belehrt hatten, auch zum Theil ihre Kin¬ 

der selbst den neuen Anstalten übergeben, mit den¬ 

selben in aller. Art in nähere Verbindung kommen 

konnten Dass der Verf. demnach den wesentlich¬ 

sten Antbeil an der Verbreitung jener Veränderung' 

den Pädagogen zuschreibt; das werden diejenigen 

unter ihnen, die da wissen, was sie thun, gar 

nicht von sich weisen. Der Verf. meynet aber 

noch tiefer einzudringen, wenn er das pädagogi¬ 

sche Rousseau - Basedovische und fernere Wirken 

nur für einen Zweig der allgemeinen Sophisterey 
hält, die ihrerseits, obwohl unse.rm Volkscharakter 

eigentlich völlig fremd, wiederum in unsrer Fiel- 
s c hreiberey sich erzeugt haben soll, weil. Wie 

Burke einst bemerkt , Schriftsteller natürlich, am 

Anschein des Neuen hingen, und insonderheit das 

Bcyspiel von Le 1 sing und Herder in solcher Art 

ge wirkt habe. Dass der Vielschreiberey eine solche 

Wirkung im Allgemeinen natürlich sey, dem tre¬ 

ten wir vollkommen bey, und haben — in der 
allerneuesten Zeit — die Früchte davon täglich vor 

Augen. Die pädagogische Ketorm hatte aber ihren 

Grund in und aus der Natur der Sache; und wenn 

je einem Bestreben Realität und entschiedener in¬ 

nerer Werth zum Grunde gelegen, so ist es bey 

diesem der Fall gewesen» Von Lessing und Hei det 
Wollen wir zwar nicht behaupten, dass es immer 
der Geist der IVahrheit in grösster Lauterkeit 
gewesen, der sie geleitet habe. Gewiss ist aber 

auch, dass bey Lessing, den bekannten Gegenstand 

seiner angeblich kritischen, im Grunde aber wohl 

noc h immer etwas zweydeutigen Uc bangen abge¬ 

rechnet, eine echt praktische, und keimsweges 

sophistische Art und Weise, die Dinge zu wenden, 

voi herrschte ; und dass bey Herder , aus feiner 

Schonung für eine gewisse Milte der Dinge und 

für alterthumliches Gut, dem Neuen und Höheren 

oft sehr mühsam und nicht immer glücklich ent¬ 

gegen gestrebt wurde; demnach weder von einem 

noch Andern dieser Männer im Ganzen behauptet 

Werden dürfe, dass sie der Sopbisterey gedient 

halten, die eigentlich, so wie der Verf. sie schil¬ 

dert, noch neueren Ursprungs, und jetzt, leider, 

allerdings sehr an der Tagesordnung ist. —, Wahr 

ist gewissermassen, obwohl ferneres Fortscheiten in 

allen menschlichen Werken nicht nur unvermeidlich, 

sondern eigentlich unerlässlich ist: „dass (S. 45; 

Neueriingssuclit, auf das Erziehen angewandt, be 

sonders geschadet habe; und dass statt steten Aen- 

derns (freylich eines Aenderns nur um zu ändern) 

die Beharrlichkeit bey einem selbst fehlerhaften 
System besser gewesen wäre.“ — Was aber die 
(Locke-) Rousseau-Basedowische Reform betrifft, so 
halten wir sie für eben so natürlich und noth- 
wendig im Entwickelungsgange des Pädagogischen, 
als auch ihre neuere und neueste Gestaltung (denn 
im Wesentlichen hängt doch auch diese mit der 
frühem zusammen) nur eine fernere Entwickelung 
jener ersten ist; wogegen eine versuchte Reform, 
die nichts Reelles, keinen lebendigen echten Keim 
enthält, unter sinken muss, und nichts Neues 
und FFeitercs erzeugen kann. Der Verf. verfolgt 
indessen seine vermeynte Spur noch weiter (S. 5°) 
und sucht den Hauptquell des unaufhörlichen Fer- 
änderns in der Eigentümlichkeit auf, bey allem 
Systematicismus doch auch überall als Selbsterßn- 
der und Denker zugleich sich zeigen zu wollen. 
Und manches hier Gesagte möge man, .mit An¬ 
wendung einiger Behutsamkeit, als Nachtrag zu 
der Schrift über den Geist der Zeist, dankbar auf¬ 
nehmen, obwohl der dem vorherrschenden Aftect 
genaässe Sinn: den fVohlgebrauch überall hinter 
dem Misbrauche zu verlieren, — auch hier kennt¬ 
lich ist. — Vieles in dem abschweitend Einge¬ 
streuten ist wahr ; zum Theil schauerlich wahr. 
So das, „Berg unter gcht's geschwind“ in Bezie¬ 
hung auf die ohne Wohlstand unmögliche Extension 
der Cultur in Rücksicht auf den neuen, noch immer 
ins Schlimme sich fortbildenden Zustand von Europa 
gesprochen. Auch in manche Warnungen gegen 
übermässiges Neuern, gegen zu angestrengtes und 
unbehutsames Verfolgen jedes Vorurtheils, ist der 
Geist der Wahrheit kenntlich; so S. 6^.. 65! hass 
man ein einmal abgesehaftes Voiurtheil wegen des 
damit verbunden gewesenen Guten, 111 der Mey- 
nung: mit jenem müsse auch dieses wieder kommen, 

nicht wieder hersiellen dürfe ; da es niemals er¬ 
laubt sey , etwas Uebles zu thun , damit Gutes 
werde. Lag aber hier der Gedanke nicht nahe, 
dass, wenn Voiurtheil — Zurückrufen etwas Buses 
sey, das absichtlich belassene erkannte V or- 
urtheil auch verwerflich, auch ent J'hurt, (spult 
nian nicht, mit Worten) sey. Eine solche Misslich¬ 
keit der Ansichten tritt häufig hervor, wenn auch 
auf einem gewissen Mamipuncte dir Betrachtung 
für ihre relative Tauglichkeit manch e gesagt 
Werden kann. 

Der Verf. kommt nun ('S. 81) zu den falschen 

Begrijjen, die das Wechselseitige Du begründet ha¬ 

ben solbn. unterstützt von verhehl len Gejuhien, 

die er nachher ( S. 102 ff ) in Betrachtung zu fit. 

Zu jenen soll vorzüglich die fehlerhafte Gru* dun¬ 

sicht gehören: ,. dass Eltern die genausten Verhau¬ 

ten ihrer Kinder in allen Fallen seyn müssten '* 

Aach hier fehlt es 1 iciit an feinen Bemerkung* n. 

In so fern dber des V r» Bemerkung: ..das- Einen 

solche Vertraute nicht ohne Einschränkung sey« 

1 
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könnten“ — wider das Du gelten soll; so wollen 

wir weniger bemerklich machen: dass Eltern und 

Kinder einander nichts zu vertrauen haben sollten, 

wofür sie sich billiger Weise zu schämen hätten 

(obwohl auch dieses, wie sich zeigen wird, gerade 

den Hauptzielpunct des Verls, berührt), sondern 

das: dass das wechselseitige Du eine solche Wir¬ 

kung nur dann haben könnte, wenn es, (was wir 

in den meisten Fällen allerdings für einen Missgriff 

halten würden) erst im späteren Jugendalter einge- 
führt würde; nicht aber, wenn es aus Zeiten her¬ 
gebracht ist, in welchen das Du, wie in den er¬ 

sten Jahren, natürlich und unvertilgbar war, und 
dat ganze Verhältnis s sich neben dem wechselsei¬ 
tigen Du so ausgebildet hat, wie es sich nur 
nach sonstiger Natur und Bewandniss seiner 
selbst in den einzelnen Fällen ausbilden konnte. 
Denn darin ist es eben unwandelbar gegründet, 

dass man heutzutage neben dem Du und Du, sieht 

man unpartheyisch die Sache an, im Ganzen doch 

dieselben verschiedenen Erscheinungen findet, die 

man vormals bey dem Du und Sie gefunden hat. 

Wir haben aus mehrern Stellen des Buches allen 

Grund zu verinuthen, dass der Vf. auf seinen ent¬ 

schiedenen Widerwillen gegen das Du und Du 
erwähntermas6en durch die allerdings widerliche 

Erscheinung gebracht worden, wo Vater und Sohn 
in einer allerdings mehr vergemeinernden Vertrau¬ 

lichkeit „Kumpan und Gesellen“ (wie Hr. Br. sich 

einmal ausdruckt) in unwürdiger Aulführung dar¬ 

stellen. Und es geht bey ihm ohne Zweifel eine 

Wesentliche Verwechselung vor zwischen Vertrauen, 
Vertraulichkeit (die mit Achtung bestehen, und 

Achtung mit Achtung erwiedern kann), und Fa¬ 
miliarität; ein die Sache herunterziehender Ne- 

heubegriff, für welchen wir Deutschen schwerlich 

ein Wort haben. Wenn aber das Du und Du — 

müssen wir sagen — auch die gemeine niedrige Fa¬ 

miliarität, die gegenseitige schamlose Aufdeckung 
der JS! uditäten, begleitet (was wir ihm treylich 

nicht benehmen können); so scheint es doch auch 

von dem edleren Vertrauen unzertrennlich, das zwi¬ 

schen Eltern und Kindern allerdings bestehen soll, 

wenn man nicht, aus Besorgnis des Missbraurhes, 

auch dieses echteste und wichtigste Naturverhält- 

niss mit Absicht gehaltlos und kalt werden lassen 

will. Viel es ist auch hier fein und treifend be¬ 

merkt, und in anderm Sinne gar wohl zu gebrau¬ 

chen , nur gegen das Du uud Du heinesweges 

durchzusetzen. 

Grossem Antheil, als falsche Bpgriffe, sollen 

freylith verkehrte Gefühle an der Sache gehabt ha¬ 

ben; und zuerst solche aus an sich natürlichen und 

achtungswerth< n Empfindungen, vorzüglich von 

Seiten der Mutter. Und dieses wiederum daher, 

dass die neuern pädagogischen Ideen aut die Zeit 
der Empfindsamkeit gefolgt seyen: Bessere und 

glücklichere Menschen habe man bilden wollen! 

Ob zwischen diesen Dingen in der TLat Zusam¬ 

menhang gewesen, (woran wir freylich aus guten 

Gründen bey der, der Empfindsamkeit meistens sehr 

widersprechenden, Art phiiauthropinischer Behand¬ 

lung, sehr zweifeln,) möchte am Ende ziemlich 

gleichgültig seyn. Dafür können wir das aber nicht 

halten, wenn der Verf. noch jetzt Warnungen vor 
übertriebenem Selb sterzieh en nöthig findet, da 

hingegen gerade das Princip, was derselbe vorzüg¬ 

lich empfehlen zu wollen scheint: die Kinder sich 
möglichst frey in allerley Umgebung ent¬ 
wickeln zu lassen — seiner grossen Bequemlichkeit 

wegen dermalen nur allzusehr vorherrscht. — Er- 

giessungen über das zu frühe Kostenlassen geselli¬ 

ger Ueppigkeiten (S. 115), über Religion und Bi¬ 
bel, sind lesenswerthe, lür Irrthümer des allgemei¬ 

nen Baisonnements entschädigende Episoden. 

Im letzten Theile des Buches kommen nun 

noch die Folgen des Du und Du zwischen Litern 
und Kindern (III) S. i3y lf. in nähern Betracht. 

Wie die Eltern ihr Ansehen niedergeiegt, und (bey- 

des ist dem Verf. Eins) das Du und Du eingefuhrt 

hätten, sey ihm Einwirkung auf die Bildung in 

den Jahren, wo sie die wichtigste sey, vom An¬ 
fänge der Jugend bis zum männlichen Alter — ge¬ 

sunken. Wir haben schon unsere Meynung: dass 
es darauf ankomme, wie viel wohiß eg rundete Ein¬ 
wirkung mit oder ohne des Du und Du in 
diese Jahre gebracht werdm; — zu erkennen ge¬ 

geben. — Wichtigkeit des Einflusses eines äliern 

Mannes auf den jungem. — Eine interessante Be-* 

trachtung! Verhalte es sich auch mit dem Du und 

Du, wie es wolle, — treffend wahr bleibt: „was 

werden die Meisten achten, wenn sie ihre Eltern 

nicht achten! Und was kann aus jungen Männern 

werden, in denen die Gefühle von Ehrfurcht und 

Achtung getödtet sind!“ Und leider gibt es deren 

unter denen, die Du und Du, wie unter denen, 

die Du und Sie 6agen. Ist es aber das Du und Du, 

was gemacht hat, dass der Sohn keinen Sinn für 

die Ehrwürdigkeit des Vaters hat. oder dass um¬ 

gekehrt der bessere Sohn in dem schlechten Vater 

nichts zu ehren findet? Und wenn demnach hin- 

zugetügt wird: „was musste aus der männlichen Ju¬ 

gend werden, als die Jacobinernnitze der häusli¬ 

chen Gleichheit im Du und Du aufgesetzt wurde?“ 

und wenn der Verf. hiebey die, bey allgemeinem 

Verfall fester guter Sitte, neuerlich freylich wohl 

echaamloser vorgekommene niedrige Gemeinschaft 

zwischen Vater und Sohn im Sinn hat; — hatte 

denn das Du und Du an und lür sich den Vater 

und den Sohn so geartet gemacht, dass sie sich im 
Schlechten familiarisirten, da sie es doch im (Ju¬ 

ten, in so fern es ihnejj nur bey gewohnt batte, 

auch gekonnt hätten. Und mehr noch: wenn das 

Du und Du dem schlechten Sohne die Vergesell¬ 

schaftung mit dem schlechten Vater rieht (höch¬ 

stens) um Etwas erleichtert hätte; y/mden denn 
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Vater und Sohn sich nicht andere Gesellen gesucht 

haben? und was wäre denn damit besseres gesche¬ 

hen? — den Strom des Verderbens konnte das 

arme Du und Du wohl nicht fördern oder aufhal¬ 

ten! •— Wir wollen schliessen, indem wir dem 

Verf. noch die ganze Einseitigkeit und Härte seines 

Urtheils aussprechen, zugleich aber auch den Le¬ 

ser selbst dabey bemerken lassen, wie auch aus 

dem dennoch zugleich abgedrungenen, die ganze 

Behauptung schon äusserlich schwach und schwan¬ 

kend genug, wider die sonstige Consec/uenz des 
Verfs., stellenden Eingeständnisse dasjenige fühl¬ 

bar genug hervorgeht, was wir hoffentlich mit Ein¬ 

stimmung der Unbefangenen, als unsere Ansicht 

der Sache, hinreichend zu erkennen gegeben ha¬ 

ben. — ,,Doch müssen wir noch anführen (heisst 

es S. 166), dass mächtige Ursachen in Verbin¬ 
dung mit der Niederlegung des Ansehens der Eltern 

Wirkten; wiederholen, was jetzt allgemein aner¬ 

kannt; (!!) dass von den Philanthropien das Verder¬ 
ben ausging; hinzufügen, dass ohne die grössten 

Staatsum wälzunzen , die alles Herkömmliche, 
Sitten etc. „[und freylic.li auch das Ansehen der 
Litern mit oder ohne das Du und Du!]“ ver¬ 

nichteten, das Uebel nicht so schnell, nicht so all¬ 

gemein um sich gegrifien hätte! Aber das Allerhei¬ 

ligste wäre doch im Ganzen vor fortdauernder Be¬ 

fleckung zu erhalten gewesen, wenn nicht in ihm 

selbst, in dem ersten wichtigsten Verhältnisse, die 
grosse Veränderung ,,£nicbt des Ansehens der El¬ 

tern, sondern des Du und Du!]“ entstanden wäre; 

und mit der Rettung dieses Allerheiligsten war 

schon sehr viel gerettet. ,,Also, mit andern Wor¬ 

ten : Alles in der Gesellschaft war der Verderbniss 

unterworfen gewesen; die alten guten Gebräuche, 

die Sitten, die Religion, das Ansehen der Eltern, 

und was sonst Gutes auf uns gekommen! Dennoch 

Wäre mit Vätern und Söhnen Alles im guten 

alten Zustande, in ihrem Verhältnisse wäre das Hei¬ 

lige heilig geblieben, wenn nur die Väter und die 

Söhne, die, jede für sich, freyLieh an der 
Schlechtigkeit der Z/eit wohl participiren mussten, 
und nichts an einander zu achten mehr 
fanden, nur nicht angefangen hätten, sich wech¬ 
selseitig das böse Du und Du zu gestatten!! etc. 

Wir wollen nicht Leidenschaft mit Leiden¬ 
schaft , Ungerechtes mit Ungerechtem vergelten. Ei¬ 
nen noch grossem Raum dürfen wir der immer 
anziehenden Schrift, bey allem Reichthum der 
Ueberbetrachtungen (wohin gegen das Ende noch 
eine treffende Charakteristik der heutigen Jugend; 
Bemerkungen über das Reisen; Betrachtungen über 
das jetzt fast überall so sehr erschwerte öffent¬ 
liche, und stilhvirkende Leben gehören) nicht gestat¬ 
ten. Wir empfehlen sie aber, wie jede dieses Vfs. 
zu aufmerksamer, jedoch behutsamer Erwägung in 
Allem, zu inniger Beherzigung in Vielem; und be¬ 
zeugen unsrer Seite bey dieser Gelegenheit Hrn. Br. 
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gern die Achtung, die Geist und Charakter bey 

ihm unstreitig in ausgezeichnetem Maasse verdie¬ 

nen, wenn auch ein an sich selbst nicht unrühm¬ 

licher Aflect die Gegenstände manchmal bey ihm 

entstellt und verwirret. 

P A D A G O G I K, 

Maximen für Jünglinge, die in die grosse T'Velt 

treten. Aus der Welt - und Menschenkenntnis» 

und guten Büchern, geschöpft von Friedr. Grafen 

Spaur, Domherrn von Salzburg und Pagsau. Salz» 

bürg, bey Mayr. 1309. Q. 174 S. 

Diese Schrift ist in 130 kleinen Abschnitten 

verfasst unter Ueberschriflen, von welchen wir die 

ersten zehn der Reihe nach abschreiben wollen. 

Schweigen schadet seltner als vorlaute Sprache; 
Flüssigkeit im Genüsse ; Mässigznig befördert des 
Menschen Glück und Zufriedenheit ; durch die 
Furcht zu missfallen erreicht man den Zweck zu 
gefallen; Sittlichkeit bildet und vervollkommnet den 
Geist; Ehrgeiz; der Noviz am Hofe; Liebe und 
JVei sh eit, nicht Jieldenthaten verewigen ; Werth 
des guten Heizens und gebildeten Verstandes, der 
Glücksgüter und Geburtsvorzüge; Liebe zu ernsten 
Studien, ein sicheres Mittel gegen Verführung. 
Was schon aus diesen Ueberschriften hervorgeht, 

guter Sinn, mit Mangel an Anordnung und Be¬ 

stimmtheit der Ideen und Sachen, gehört in die 

Charakteristik des Büchleins, welches jungen Leu¬ 

ten zwar mit der Aussicht, dieses und jenes Gute 

in Geist und Gemülh zu beleben und zu befesti¬ 

gen, nicht aber mit der Ueberzeugung: dasjenige, 
was der Titel versprechen zu wollen scheint, mit 
Ueberschaulichkeit und Zuverlässigkeit bewirkt zu 

sehen, in die Hände gegeben werden kann. Es 

kann sehr nützlich seyn, um gegen Ausartung im 

Weltleben zu bewahren, wenig aber, um in das¬ 

selbe belehrend und begleitend einzuführen. Es 

ist ein sittlich gut-, oft würdig und warm-, aber 

kein feingeschriebenes Werk, wie es doch nach 

seinem immer schwierigen Gegenstände seyn müsste, 

auch immer noch hätte seyn können , wenn auch 

der Verf. zu seinem Zwecke weit mehr gesammelt 

als selbst gearbeitet hat. Nur in solchem und in 

keinem liefern Sinne gilt dennoch das; Prüfet Al¬ 
les, und das Beste behaltet; was der Vf. als Motto 

auf den Titel gesetzt hat. Negativ nutzbar ist diese 

kleine Schrift unstreitig; nur muss man den Titel 

auch nur dahin und nicht so verstehen, um die 

feine positive Bildung für die Welt von ihr zu er¬ 

warten. So würde man z. B. irren, wenn man 

unter der vorbemerhten Aufschrift: Der Noviz am 
Hofe; eine allgemeine Einführung des jungen 

Menschen in dieses Verhältniss erwartete; da diese 
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Stelle auf dem Raume einer halben Seite, nur ge¬ 
gen Uebereilung in Auffassung der Zeichen von 
Gunst oder Ungunst warnt. Der Artikel Höfiich- 
keit (No. 55-) spielt die Sache ganz in die allge¬ 
meine Rubrik des Wohlwollens, der Milde und 
Nachsicht; und die feinere distinctive Seite wird 
ganz übergangen, obgleich Manches davon unter 
den ans Ende des Buchs geratbenen Gegensatz Un- 
hößiohkeit (119) gekommen ist. Unter die Auf¬ 
schrift: die Hühne der FVelt (63) wird in neun 
Zeilen die pythagorische Vergleichung mit den olym¬ 
pischen Spielen eingetragen, nach welcher die Ehr¬ 
geizigen die Kämpfe, die Meisten den Kaufhandel 
mit Zeit und Kraft um Glück , zur Schau geben, 
die kleine Zahl der Weisen aber zusieht; eine Rolle, 
die freylich mehr für den älteren Philosophen, als 
für den anzuleitenden jungen Weltmann passt; für 
welchen der Gesichtspunct, wenigstens für diesen 
Zweck ganz anders zu nehmen ist, obwohl auch 
ihm in manchen Augenblicken jene Ansicht nützlich 
seyn kann, und wir überhaupt (und abgesehen von 
der näheren Nutzbarkeit für den bestimmten Zweck, 
den der Titel erwarten lässt), dem Verf. für den 
Geist und die Denkart, welche diese Sammlung 
dart'nut, unsere Achtung nicht versagen wollen, 
vielmehr Vieles ausgehoben finden, was als Beyhülfe 
in Einführung und Erhaltung guter Gesinnungen 
bey jungen Leuten gar wohl benutzt werden mag. 
So finden wir den Artikel: Freyheit und Gleichheit 
(15) insbesondere darin sehr wohl gestellt, dass der 
Reiche zur letzteren dadurch beytragen solle, dass 
er von seinem Ueberflusse dem Aermern abgebe. 
Gleich passüch ist No. 35. unter der Ueberschrift: 
Stille Stunden, der Rath ertheilt, unter lärmenden 
und leichtbetäubenden Freuden sich zu fragen: wie 
ihr Genuss in den nachfolgenden stillen Stunden 
erscheinen werde, wenn die Instrumente verstum¬ 
men etc. Das Meiste, was vorkommt, sind frey¬ 
lich mehr Betrachtungen als Maximen; doch gibt 
es auch deren manche, die kräftigen Charakters 
ßind, wie No. 52. der Lügner. „Einem tapfern 
Jünglinge erscheint jede Lüge in der Sclavengestalt 
der Freyheit und Niederträchtigkeit.“ Gleich kräf¬ 
tigen Inhalts, obwohl keine Maxime, ist die N. 38- 
Heilmethode, Keichen und Unbeschäftigten, die sich 
unglücklich dünken, zu empfehlen; mit der Anrede 
des Arztes, der Seelenarzt wurde: „Ihr Uebel hat 
weder in dem Magen, noch in den Nerven seinen 
Sitz. Ihr Bewusstseyn taugt nichts. Sie kränkeln, 
Weil es ihnen leichter fällt, krank, als fleissig zu 
seyn; leichter, das Mitleid der Welt durch vorgeb¬ 
liche Leiden, als die Achtung ihrer Mitbürger durch 
1 baten zu gewinnen.“ Eine Vorzeit, die mehr 
Kraft einerseits, (andrerseits) mehr zwingende Grund¬ 
sätze hätte, würde so Etwas in Maximen für Jüng¬ 
linge sehr überflüssig gefunden haben. Jetzt fehlts 
am Einen wie am Andern; und Rec. kennt meh¬ 
rere Subjecte, die allein in solcher Art, wenn es 
überhaupt noch möglich, zu heilen wären. Dass 
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der Verf. den Forderungen der Welt in keiner Art 
zuviel nachgibt, können nqch die No, 3t) und 73. 
Kartenspiel - Rache und Zweykampf beweisen, da 
er es wieder unanständig findet, ein ruinirendes 
Spiel noch einen angesonnenen Zweykampf auszu¬ 
schlagen. — No. 42. zeigt er den Frohsinn mit ei¬ 
nem ai beitsamen Jochen gepaart. Die Ansichten 
vom Verhältnis des Mannes zum TVeibe in No. 99, 
und sonst, auch gewissermassen die von Religion, 
in deren^ Hinsicht der Vf. den allgemeinen Charak¬ 
ter der Gebildeten seiner Kirche durchblicken lässt, 
mochten wohl nicht die belehrendsten im Buche 
seyn, obwohl auch hier dem Geiste des Ganzen 
gemäss nichts vorhommt, was eine missliche Denk¬ 
art verriethe oder befördern könnte. Der Artikel: 
Dienst gesueh (103) gehört noch vorzüglich in die 
Charakteristik des, Unwürdiges stets abwehrenden, 
überall sich gleichen Mannes, der den Rang, nach 
welchem ihm die zeitlichen Güter gelten, u. A., 
noch mit der geistreichen, jedoch, wie wir glau¬ 
ben, anders woher entlehnten Allegorie: wem ge¬ 
bühret der Rang? No. 105 entscheiden lässt. 

Wenn Wir noch über Form und Aeusseres des 
Buchs Etwas hinzufügen dürfen; so ist es das; dass 
es uns lieber gewesen wäre, wenn der Verf. das, 
was ihm unter den aufgenommenen Stücken und 
Bemerkungen nicht eigenthümlich ist, überall im 
Einzelnen so unterschieden hätte, als er es hie und 
da wirklich gethan hat. So wie wir jetzt das Buch 
vor uns sehen, könnten wir zwar im Einzelnen 
nicht immer ganz zuverlässig das fremde Eigen¬ 
thum ausscheiden, uns dazu weder auf die Umfas¬ 
sung unserer Lectüre noch auf die Treue unserer 
Erinnerung hinlänglich stützend. Wenn wir jedoch 
die Stellen in Betracht ziehen, wo vvir den Verf. 
zuverlässig selbst, und oft etwas incorrect und nicht 
völlig präcis, redend finden; so dürfen wir wohl 
zu der Meynung berechtigt seyn, dass das, was „aus 
guten Büchern“ (nach dem Titel) entlehnt worden, 
wohl so bedeutend überwiegt, dass es eine deut¬ 
lichere Scheidung um so mehr erfordert hätte, da 
der Vf. sie hie und da bestimmt genug angebracht 
hat, und so wie die Sache jetzt liegt, doch gewis¬ 
sermassen in Gefahr ist, mit Schriftstellern, die wir 
übrigens für ganz anderer Art willig erkennen, in 
dieselbe Kategorie gebracht zu werden: eine Be¬ 
schaffenheit in der Anordnung und Inhaltsbezeich¬ 
nung der Schrift, die auch damit: dass der Verf. 
6ie seinen Neffen gewidmet hat, — in so fern nicht 
entschuldigt wird, da sie doch, so wie eie ist, 
gleich jeder andern öffentlich mitgetheilten Schrift, 
in den Verlag eines Buchhändlers, demnach auch in 
den gewöhnlichen Buchhandel gekommen ist. In 
jedem Falle können wir übrigens nur mit dem 
Wunsche schliessen, dass unsere Zeit, die lauge 
in Vorurtheileu verirrt gewesen, unter welchen die¬ 
jenigen oft am meisten litten, die von ihnen be¬ 
herrscht wurden, junge Männer von Geburt, Ver- 



mögen und Ansehen häufig von solchen Gesinnun¬ 

gen erfüllt finden möge, die der Verf. mit diesem 

Büchlein einzuflössen 6ucht. 

SLAWISC IIE LITERATUR. 

Ilias wolagjcy k Sedldkum, o prednostech a ne- 

dostatcych stawu tohoto. K prospöchu, k nau- 

ceny a wlässte k wystraze sedlaku; od gegich 

prjtete Janu Fejesse, nekolik Stolic Assessora. 

Pecj a nakladem Instytutu literatury Slowenske. 

W Presspui ku , pjsmero Sciinona Petra Webera. 

(Das ist: Zuruf an die Bauern über die Vor- 

Züge und Gebrechen dieses Standes. Zur nütz¬ 

lichen Belehrung, und besonders zur Warnung 

der Bauern von ihrem Freunde Joh. von Fejes, 

einiger Comitate Beysitzer. Gedruckt auf Kosten 

des Instituts der slawischen Literatur. Pressburg, 

mit Schriften des S. P. Weber.) lgoQ. 8- 82 S. 

Eine nützliche Volksschrift in einem guten sla¬ 

wischen Vortrag, die schon deswegen aller Auf¬ 

merksamkeit werth ist, weil neue slawische Werke 

Kurze Anzeige. 

G. C. Lichtenbergs Erklärung der Hogarthischen Ku- 

pfersticke, mit verkleinerten aber vollständigen Copien 

derselben von E. Riepenhausen. Neunte Lieferung. 

Mit Zusätzen nach den Schriften der Englischen Er¬ 

klärer. Göttingen, bey Dietrich. igo6. (3 Thlr.) 

Diese Lieferung enthält die vortrefflichen, und Je¬ 

dem, der Englands Verfassung kennt, vorzüglich interes¬ 

santen vier Scenen bey Parlanientsivahlen, nebst den Bild¬ 

nissen des Lord Lovat und des John JFilkes. Mit grosser 

Sorgfalt hat Hr. Püepenhausen auch diessmal seine Ori¬ 

ginale copirt. Selten ist der Charakter eines Kopfes ver¬ 

fehlt, und wer in manchen das Urbild nicht erreicht fin¬ 

det, z, B. auf dem dritten Blatte (jtlie Polling) die Köpfe 

der Caiididaten , und des Officiers, oder im vierten (C'hai¬ 

ring the Members) des Betrübten, welchen der Herzog 

«rüstet, der erwäge, das» durchgängige Vollendung zu ge¬ 

ben, keinen Nachahmer, besonders in dieser VeTkleine- 
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noch immer unter die literarischen Seltenheiten in 

Ungarn gehören. 

Die kleine Schrift ist in sechs Abschnitte ge- 

theilt. Im ersten Abschnitte zeigt Hr. von Fejes 

den Bauern die Vorzüge ihres blandes vor andern 

Ständen. Im zweyten bandelt er von den Vorzü¬ 

gen der hohem Stände und belehrt die Landleute, 

dass sie keine gr< sse Ursache haben, die Herren 

aus den hohem .Ständen zu beneiden. Im dritten 

spricht er von der NothWendigkeit und dem Nutzen 

der Ungleichheit der Stände recht übtrzeugend für 

die Fassungskraft der Bauern. Im vierten Abechn. 

beweist er eindringend, dass viele Bauern in Un¬ 

garn an ihrer Armufh selbst schuld sind. Im fünf¬ 

ten Abschnitt handelt er von einigen, durch gute 

häusliche Erziehung und zweckmässigen Schulun¬ 

terricht zu entfernenden üblen Gewohnheiten und 

Gebräuchen der Bauern. Im sechsten von der Un¬ 

wissenheit und Dummheit vieler Bauern, die sie 

z. B. durch verkehrte Behandlung der Krankheiten 

äussern. 

Der Vortrag ist durchaus populär. Das Insti¬ 

tut der slawischen Literatur zu Pressburg hat sich 

durch die Herausgabe dieser guten Volksschrift um 

die Slawen in Ungarn und um die Böhmen, die 

eie auch füglich benutzen können, ein grosses Ver¬ 

dienst erworben. 

rang, sondern allein der freyen schöpferischen Hand des 

Künstlers selbst möglich ist. —— Lichtenbergs Erklärung 

der vier Scenen bey Parlamentswahlen ist aus dem Göt- 

tingschen Taschenkalender von den Jahren 1787* und 

i73ß. genommen; und ihr sind noch historische Zusätze 

von einer andern Hand beygefügt, von welcher vermuth- 

lich auch die Nachrichten über Lord Lovat, und das sehr 

bekannte Mitglied der Oppositionsparthey, John Wilkes, 

herrühren. 

Desselben Werkes zehnte Lieferung. i8og» (2 Thl. 16 gr.) 

Gleiches Lob verdienen aucli die hier gelieferten 

Blätter, No. LVII — LXII. der Jahrmarkt von Southivark, 

die Biergasse, das Branntweingässchen, die schlafende Ver» 

Sammlung, der Politiker, und der Geschmack der grossen 

Welt. Die Erklärungen der vier ersten rühren von Lich¬ 

tenberg her, und sind aus dem Göttingischen Taschen¬ 

kalender abgedruckt: die Erläuterung der beyden letztem 

ist ganz kurz ausgefallen. 
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LEIPZIGER 

NEU 

LITE URZEITUNG 

ÖKONOMIE. 

lieber die Felleubergische IVirthschaft zu Ilofwyl 

im Cautou Bern. 

Seit einigen Jahren zeichnet sich ein Berner Patri- 

cier, Hr. Fmauucl Fellenberg, durch seine in dorti¬ 
ger Gegend uncl in der ganzen Schweiz neue, und 
unstreitig sehr vorzügliche Art der ilewirthschaftung 
seines Gutes i l. fwvl bey Bern ausserordentlich aus, 
und hat die Äugen nicht nur der ganzen Schweiz, 
sondern auch des südlichen Deutschlands, Frank¬ 
reichs, Spaniens und Italiens auf eich gezogen. Die 
Berner Regierung bat im vorigen äre Commissarien 
ernannt, welche diese Wirthschait untersuchen und 
prüfen, und darüber Bericht erstatten müssen (s. 
No. £.): man hat v on Seiten der Regierungen meh¬ 
rerer Länder ebenfalls Com misse rien dahin abge- 
schiekt, mit dem Aufträge, sich mit der Feilenber- 
gischen Wirthschaffsweise bekannt zu machen, und 
zu sehen, was für ihr Vaterland davon nützlich und 
anwendbarseyn könne? und da Hr. Fellenberg seit 
Kurzem auch ein landwirtschaftliches Lehrinstitut 
angelegt hat, so sind nicht nur von allen Seiten junge 
Leute herbeygeeilt, um daselbst die Oekonomie 
praktisch zu erlernen, sondern man hat eben dazu 
auch von Seiten der Regierungen besondre Aufforde¬ 
rungen ergehen lassen, und denen, die zuHofwjl die 
Landwirt bsebaft praktisch erlernt haben wurden, 
versprochen, bey Besetzung der Cameralämter ganz 
vorzüglich auf sie Rücksicht zu nehmen. Dahey ha¬ 
ben alle, besonders die französischen Zeiiungsblatter 
durch ihre sehr häufigen Nachrichten über Hoiwyl 
den Ruhm dieser'Wirthschaft verbreitet, und selbst 
die Blätter der eleganten Welt haben sich nicht ent¬ 
hüllen können, von den sonst in ihnen wohl nicht 
erwähnten, sehr gemeinen, uneleganten landwirth- 
schaltiicben Gegenständen , wie sie zu Hoivvyl Vor¬ 
kommen , ihre Stimme erschallen zu lassen: und so 
möchte der Unkundige glauben, es gäbe keiue so gute 

%weyter Band. 

Wirthschaft, es habe noch keine so gute Wirthschaft 
gegeben, und es könne keine bessere geben, als die 
zu Hofwyl! 

Wenn man nun der, grösstentheils sehr unberu¬ 
fenen, Fama hiebey allerdings den Vorwurf machen 
muss, dass 6ie durch ihre enormen Lobpreisungen 
dieser Wirthschaft allen den frühem, und so vielfälti¬ 
gen vortrefflichen Wirtschaften in andern Gegenden 
und Ländern, dadurch, dass sie deren dabey gar 
nicht erwähnt, weil sie nur in Deutschland liegen, 
offenbar Unrecht tliut; so kann man doch nicht sa¬ 
gen , dass sie diessmal ihre Stimme an etwas Unwür¬ 
diges verschwendet habe. In der That ist das, was 
Hr. Fellenberg für sein Guth gethan hat, es ist die 
Art und Weise, wie er dasselbe bewirtschaftet, so 
ausgezeichnet, und vorzüglich, dass es verdient, 
nicht nur in der Schweiz und in den benachbarten 
Ländern (wozu wohl eben nicht viel gehören 
würde), sondern auch anderwärts der Aufmerksam¬ 
keit gewiirdiget zu werden, und vornemlich ver¬ 
dient dieselbe im hohen Grade die Persönlichkeit des 
Hrn. Fellenberg selbst. Sein Feuereifer und Enthu¬ 
siasmus für sein Fach, seine heisse Liebe zur Mensch¬ 
heit, der er damit die höchsten Dienste zu leisten 
mit Recht überzeugt ist, sein edler Sinn, sein hoher 
Geist überhaupt verdienen es, im hohen Grade das 
Interesse eines Jeden zu gewinnen; und in diesen 
seinen Eigenschaften, und in dem Umstande, dass 
Hr. Fellenberg ein schon früher durch seine Theil- 
nabrae an den Öffentlichen Geschäften und durch sei¬ 
nen Stand bekannter Mann war, liegt auch wohl 
gar sehr der Grund, warum seine Wirthschaftsart so 
grosses Aufsehen gemacht hat; welches sie bey je¬ 
dem Andern, und unter andern Verhältnissen viel¬ 
leicht oder gewiss nicht eben 60 gemacht haben 
würde. Nur wird kein Sachkundiger zugeben, dass 
die Hofwylische Wirthschaft überhaupt beyspiellos 
sey; — im Gegenthei) wird es in mehreren Gegen¬ 
den des nördlichen Deutschlands, und in andern Län¬ 
dern an sehr vielfältigen Beyspielen eben solcher 
Wirthschaft gar nicht fehlen, wo, oft unter weit un- 

O] 
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günstigem Umstanden, als zu Hofwyl, eben soviel, 
ja hie und da in einzelnen Stücken, noch weit mehr 
geschehen, und die vorzüglichste Wirthschafts'weise 
schon seit vielen, vielen Jahren ira Gange ist. — Und 
zu läugnen ist es nicht, dass Hr. Feilenberg durch 
seinen Enthusiasmus für seine Sache sich sehr oft 
verführen lässt, Urthcile, Behauptungen und Bemer¬ 
kungen über seine Wirthschaft und über ökonomische 
Gegenstände überhaupt zu geben und zu machen, die 
man gegen den Vorwurf der Einseitigkeit, und einer 
unbewussten Uebertrcihung nicht schützen kann. Es 
ist nun bereits schon, nicht nur, wie gesagt, in Zei¬ 
tungen, besonders auch im Pariser Moniteur, son¬ 
dern auch in einzelnen Schriften sehr viel über die 
Fellenbergische Wirthschaft geschrieben worden. 
Rec. macht den Anfang der Anzeige und Recension 
dieser Schriften in diesen Blättern, mit nachstehen¬ 
den drey Schriften: 

1) Landivirthschaftlu'he Blätter von Ilofwyl; her¬ 

ausgegeben von JLmnuuel F-ellenbcrg. Erstes 

Heft. Aratt, bey Sauerländer. lßog. 8- XVI S. 

Dedication und Vorr. und 151 S. (15 gr.) 

Nach einer schönen, kräftigen und energischen 
Zueignungsschrift an den kleinen Rath des Cantons 
Bern, und nach einer kurzen, aber sehr kräftigen 
und vortrefflichen Vorrede, in welcher der Vf. herr¬ 
liche Worte über den hohen Werth der Landwirt¬ 
schaft und'ihrer bessern Cultur überhaupt, und be¬ 
sonders für die Schweiz spricht, folgen denn die hier 
gesammelten landwirtschaftlichen Aufsätze selbst; 
zuerst a) ein Schreiben des Idrn. Feilenberg selbst an 
den Redactor des bernerischen Beobachters, worin 
er nähere Erklärungen zu dem gibt, was sich in dem 
dritten Stücke dieser Zeitschrift von igo6. von den 
landwirtschaftlichen Anstalten zu Hofwyl findet. 
D er Hr. Vcrf. stellt da, nach einigen Berichtigungen 
des, am angezeigten Orte, Gesagten, ß Puncte auf, 
die den eigentlichen .Werth der landwirtschaftli¬ 
chen Cultur zu Hofwyl bestimmen, worin er aber in 
der That etwas sehr viel verspricht, •— mehr, ab er 
Wohl für immer halten können möchte: denn eine 
solche Cultur, wie sie da beschrieben wird, liessfe 
freylich wohl nichts mehr zu wünschen übrig. 

Hierauf folgt b) noch etwas über die Landwirt¬ 
schaft zu Hofwyl, und ihre Tendenz; — bloss für 
das bernerische Publicum eigentlich geschrieben, und 
in Bezug auf einen Aufsatz gleichen Inhalts im berne¬ 
rischen Beobachter St. IV. lgoö. Es werden hier die 
Einwendungen widerlegt, die man am letztem Orte 
gegen die Cultur zu Hofwyl gemacht hat: z. B. in 
Betreff der grünen Düngung mit Feig - oder Feldboh¬ 
nen (die dagegen sehr veitheidiget wird, da sie 
mit ß — 10 Massen Bohnen das Aequivalent von 10 
Fudern Stalldünger liefern, und zwar als zweyte 
Erndte); ferner in Betreff des tiefen Pflügeus, in Be¬ 
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treff der grossen Kostbarkeit der Hofwyler Wirth- 
scliaftsart, besonders in Rücksicht des vielen und 
theuern Schiffes und Geschirres u. dgl. Hierauf wird 
denn die eigentliche Tendenz der Hofwyler Cultur 
Weiter ausgeführt, die nemlich nur als Typus von 
Versuchsplätzen und Unterricblsanstnlten für die 
Landwirtschaft beurtheilt. werden soll; die zeigen 
soll, was aus der Landwirtschaft gemacht werden 
könne und gemacht werden müsse, wenn die gesun¬ 
kenen Pfeiler des Wohlstandes der Völker und na¬ 
mentlich der Schweizer wieder aufgerichtet werden 
sollen# Der Hr. Verf. hat nun, um seine Anstalt die¬ 
sem Zwecke völlig entsprechen zu lassen, dieJBerner 
Regierung um Unterstützung gebeten, — aber nicht 
für sich, sondern für das ganze Institut selbst, und 
dessen Erhaltung nach seinem Tode, welches er 
nemlich durch sein Testament bereits als eine vater¬ 
ländische Anstalt garantirt hat, weil es bestimmt ist, 
sagt er, zur Wiederbelebung seines Vaterlandes und 
zu seiner Ehren - und Wohlstands - Rettung ! c) Der 
wichtigste und interessanteste Aufsatz führt den 
Titel: 

Ansichten der schweizerischen Landwirthschaft, 

und der zweckmässigsten Mittel sie zu vervoll¬ 

kommnen; ebenfalls von FL. F eil enb er g, 105 

Seiten lang. 

Der Hr. Verf. stellt hier 12 Hauptpuricte auf, auf 
Welche es bey der Verbesserung der Landwirthschaft 
überhaupt, und besonders in der Schweiz ankomme, 
welche unstreitig durchaus sehr richtig und gründ¬ 
lich ausgeführt und bestimmt 6ind. Ein jeder von 
ihnen wird dann noch insbesondre durchgegangen, 
und weiter erörtert, und zugleich erklärt, was in 
Rücksicht desselben bereits in Hofwyl geleistet wor¬ 
den, oder nur noch beabsichtiget scy ? Hr. Fellenberg 
zeigt sich hier grössteniheils unstreitig als einen sehr 
gründlichen, forschenden und einsichtsvollen Land- 
wirth; doch kann Rcc. nicht eben sagen, dass er 
sehr viel Neues in dem, was hier gesagt wird, gefun¬ 
denhabe; und dann muss er eben hierbey die über 
Hrn. Feilenberg schon oben gemachte Bemerkung 
wiederholen. Es sind diese 12 Puncte nemlich fol¬ 
gende: 1) die Frage, wie tief, und in was für Cul- 
turfolgen der Grund und Boden zu benutzen sey ? 
Ueber das tiefe Pflügen , die Bedingungen und Vor¬ 
theile desselben ist hier sehr viel Gründliches ge¬ 
sagt, und die Einführung der Wechselcultur mit Ab¬ 
schaffung der reinen Brache wird mit Recht als eine 
der wichtigsten Unternehmungen der Landescultur 
empfohlen und gepriesen. 2) Die Re - und Ab Wässe¬ 

rung des Landes; —- wo der Hr. Vf. aber sehr kurz 
ist. 3). Die Beförderung des Einflusses der Atmo¬ 
sphäre auf den Acker. — Mit Recht wird die mög¬ 
lichst leichte, schnelle und ödere Aufrührung des 
Landes hiefür empfohlen. 4) Hie Auswahl der auf 
dem Lande zu cultivirenden Pflanzen. Der Xdr. Vf. 
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dringt darauf, nicht nur aftf den Feldern für deren 

grösste Reinheit von Unkraut zu sorgen, sondern 

auch von den Wiesen und Weiden alle schädliche, 

oder weniger taugliche Grasarten zu vertreiben. 

^5) Die möglichst sorgfältige Vervollkommnung der 

Pflanzen- und Viehzucht, und der Verarbeitung ihrer 

Producte: — wo der Hr. Vert. seinem Vaterlande 

empfiehlt, den Beyspielen andrer Länder mehr zu 

folgen. 6) Der sorgfältigere mehrere Gebrauch der 

neuen mechanischen, theils Handarbeit und Nah¬ 

rungsmittel, theils Züge (Zugvieh), Zeit und Kosten 

ersparenden Hulfsmittel. — Unstreitig ist hier noch 

ungemein viel zu tliuti ; aber noch ist der Nutzen 

aller der, vom Hrn. Verf. hier erwähnten Maschinen 

keineswegs völlig gewiss, z. B, der Erndteschneide- 

und der Dreschmaschine etc. 7) Die Anwendung 

der Maschinerie insbesondre zur Vertilgung des Un- 

kra uts, der Feldmäuse, der Schnecken , Engerlinge, 

Werren, Raupen etc., wo die Pferdehacke gegen das 

Unkraut, und der Blasbalg — gegen die schädlichen 

Thiere besonders empfohlen werden. Q) Die Sorge 

für möglichste Verminderung der Kostbarkeit der 

landwirtschaftlichen Gebäude, und Vermehrung 

der Düngemittel, wobey die Stallfütterung, bessere 

Düngstätten, und Heuschober empfohlen werden. 

9) Die Möglichkeit in Folge aller neuen Vortheile 

und Verbesserungen der Landwirthschatt, den Lan¬ 

desbewohnern alle ihre «Bedürfnisse jeder Art, zu 

Kleidung und Nahrung, zu einem, unter jeder, bis 

dahin bekannten Concurrenz des Auslandes stehen¬ 

den Preisen zu verschaffen. ln der Note bemerkt 

nun hierbey der Hr. Verf., dass er versichert sey, 

den Abtrag des Wylhofes von 300 Matten Getraides, 

die er, bey seiner Uebernahme, gegeben habe, auf 

einen Ertrag des Aequivalents von 3000 Matten zu trei¬ 

ben, und den jährlichen reinen Ertrag desselben auf 

so — 30000 Franken zu bringen, obgleich der Lehen¬ 

mann, der 30 Jahre hindurch darauf gehauset habe, 

nur 1300 Kronen Jahreszins mehr habe bezahlen 

wollen. — ln der That heisst diess viel versprochen! 

mehr als Hr. F. leisten können wird. 10) Die Vervoll¬ 

kommnung der Art und Weise, die Landesprodukte 

aufzubewahren und zu benutzen; wo eine neue 

Einrichtung von Getreidemagazinen, die keines 

Umschüttens bedürfen, und 4 bis 6 mal mehr Korn 

aulschütten lassen, als zeither, empfohlen wird. 

11) Dass der Landbau in hellere und zuverlässigere 

Verhältnisse zwischen Aufwand und Einnahme ge¬ 

setzt werde; wo mit Recht eine zweckmässige Buch¬ 

haltung, und die Einrichtung empfohlen wird, al¬ 

les, was bey der Landwirthschaft Vorkommen mag, 

den erforderlichen Zahl-, Maass - und Gewichtsprü¬ 

fungen zu unterwerfen. 12) Die Sorge, den durch 

landwirtschaftliche Maschinen abgehenden persön¬ 

lichen Verdienst durch andre Industriemittel zu er¬ 

setzen, und so sehr als möglich, auf Bildung des 

Volks zur Industrie Bedacht zu nehmen: wo denn 

bemerkt wird , dass aller zu Hofwyl eingeführten 

Maschinen ungeachtet, jetzt mehr Arbeiter daselbst 
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nützlich beschäftiget werden aTs sonst: weil über¬ 

haupt jetzt dort mehr gearbeitet wird, als sonst; und 

wobey denn die Einrichtung einer Industrieschule 
zu Ilofwyl, und der Einführung mehrerer ländlicher 
Nebenarbeiten unter den Landleuten, als des We- 

bens, Holzschnitzcns etc. gedacht wird. 

Der Ilr. Verf. führt alsdenn noch die Mittel und 

Wege an, durch welche seine hauptsächlichsten Ver¬ 

besserungen der vaterländischen Culfur am besten 

allgemein verbreitet werden können? — Er rerhnet 

hiehcr das Herbeyziehen vieler Reisenden und Frem¬ 

den ; die Anlage eines eignen landwirtschaftlichen 

Bureaus, der besten Gelegenheit für forschende ein¬ 

sichtsvolle Landwirte durch Mittheilung ihrer Er¬ 

fahrungen, allgemeine Ökonomische Resultate aus 

denselben abzuziehen; die'Errichtung von Werk¬ 

stätten landwirtschaftlicher Instrumente zu Hof¬ 

wyl; die Errichtung eines ökonomischen Lehrinsti¬ 

tuts für angehende Landwirte zu Hofwyl etc. Ein¬ 

richtungen, die auch wirklich alle schon im Gange 
sind. 

Hiebey folgt noch a) eineBeylage, die den Ge¬ 

brauch der Maschinen lehrt, deren Modelle auf dem 

Rathhause zu Bern deponirt sind, nemlich eines Ex¬ 
stirpators, oder einer Pferdehacke (eigentlich sind 

diese Instrumente aber keinesweges einerley), eines 

Schwingpfluges, eines Anhäufepfluges, einer Saa- 

menreinigungsmaschine, — die aber bey uns in 

Deutschland, mit Ausschluss der letztem, längst be¬ 

kannt sind; und dann b) ein Nachtrag, worin einige 

Einwendungen sehr lesenswert widerlegt sind, die 

gegen die Hofwyleultur in verschiedenen Zeitblättern 
gemacht worden sind; und welchen der Kr. Verf. 

mit Darlegung der Ertrags - und Aufwandsberech- 

nung der Hofwylscultur im Jahr lgoC beschliesst, die 

alle Aufmerksamkeit verdient, aber doch wirklich 

oft etwas übertrieben zu seyn scheint. Sehr wohl zu 

beachten ist auch hierbey, dass die Hofwylische 

Wirtschaft zum dritten Theil aus den schönsten ße- 

wässerungswiesen besteh.t. Die zwey andern Drit- 

theile machen das Ackerland aus, welches unter vier 

Abtheilungen, jede von circa 50 Jucherten, liegt. 

Vortrefflich und höchst lesenswert ist denn endlich 

auch der letzte Aufsatz, mit der Ueberschrift: Et- 
was über die dringendsten Bedürfnisse unseres Zeit¬ 
alters in besonderer Hinsicht auf die Schweiz und 
auf Europa; wo besonders auf die Notwendigkeit 

der Verbesserung des Elementar - Unterrichts, und 

die Vervollkommnung der Landwirthschaft hinge¬ 
wiesen wird. 

Rec. kann zum Schluss nicht unbemerkt lassen, 

dass leider diese interessante Schrift in einem oft sehr 

unverständlichen Style geschrieben ist. Der grosse 

Zudrang der Ideen mag davon häulig die Ursache 
seyn.' 

0 

2. Amtlicher Bericht über Fcllenbergs landwirth» 

schaf tliche Anstalten zu Hofwyl, Sr. Excellenz 
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dem Hrn. Landammann, und der Schweizerischen 

Tagsatzung den 29, Sept. l^og. abgestattet von den 

Herren: Heer, Landammann zu Glarus, Ceiid, 

vonGenthod, aus dem Waadtlande; Meyer, Pfar¬ 

rer zu Wangen in Luzern; Tobler, in der Aue 

von Zürich; Hunkeler, Appellationsrithter von 

Luzern: übersetzt und mit einigen Annit rkungen 

begleitet von G. H. Heinse. Pasel, bey Flick. 

18°9- ßr- 8- VIII S. Vorcrinnerung, Inhalts , Maass¬ 

und Gewichtsanzeigen, und 106 S. Text. (12 gr.) 

Zu derselben Zeit, wo diese Uebersetzung Oes 
französisch geschriebenen an tlichen Berichtes der 
schweizerischen Commission ziu Untersuchung der 
Fellenbergischeu Wirthschalt zu Hofwyl, erschien, 
War auch eine zu Züric h lierausgekommen , die da- 
bey noch 2 Kupfer liefert, wovon das eine eine An¬ 
sicht derGebäude zu Hofwyl, das andre einen Grund¬ 
riss von denselben, nebst den Höfen und Gärten dar¬ 
stellt. Hr. Hein re, der Verfasser dieser gegenwärti¬ 
gen Uebersetzung, misst in der Vorerinnerung der¬ 
selben aber den doppelten Vorzug vor jener bey, 
dass sie einmal in einem reinen, nicht mit so vielen 
schweizerischen Proviucialausdrücken angefüllten 
Deutsch geschrieben sey; und dann zweytens, dass 
sie sich weit pünctlicher an das Original gehaltert 
habe, als jene, welche zuweilen den ganzen Ideen¬ 
gang des Originals getrennt und anders geordnet habe. 
Alsdann hat Hr. H. derselben auch noch die, wie 
ihm schien, sehr wichtigen Anmerkungen beygefugt, 
welche die schweizerischen Miscellen zur neuesten 
Weltkunde zu dem Original liefern, und zwar sind 
’diess diejenigen in seinem Buche, die er mit Zahlen 
bezeichnet hat. Dagegen fehlen seiner Uebersetzung 
die beyden genannten Kupfer, die ihm viel zu wenig 
merkwürdig schienen, um das Buch durch sie zu 
vertheuern. 

Dieser Vorerinnerung des Uebersetzers folgt 
dann noch tbeils eine Anzeige der in dem Berichte 
selbst gebrauchten Münzen, Maasse und Gewichte, 
die aber nur mit andern Schweizer, oder mit fran¬ 
zösischem Maasse, nicht mit deutschem verglichen 
sind; tbeils eine Einleitung, in welcher die, ln Folge 
eines Beschlusses der lagsatzung vom 7. Juni i8°7- 
den 19. May lßoö- ernannte, hier Bericht erstattende 
Commission im Allgemeinen Rechenschaft über ihre 
Entstehung und Functionen gibt, und bemerkt, dass 
sie zweymal, einmal Ende Mayes, und das andre 
Mal Mitte Septembers zu Hofwyl gewesen se) , wo 
eie, von Hrn. F. auf alle mögliche Weise, mit der 
grössten Bereitwilligkeit, mit allen Mitteln zu Er¬ 
leichterung und Unterstützung ihrer Untersuchungen 
versehen worden zu eeyn, dankbar rühmt. — Man 
kann in der That diesem höchst interessanten Bericht 
die sorgfältigste Genauigkeit und grösste Püncüich- 
keit nicht absprechen. 
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Das Ganze theilt sich in sieben Abschnitte; 

wovon der eiste den Zuslami und die L.u e von 

Hofwyl beschreibt. Hofwyl enthält hiernach ausser 

»'•8 Kicherten (wovon eine zu 40000 Berner Qua- 

dratfuSs, = eines Magdeburger Maases zu io0 

Qnndratfus«) an Holz , nur 211 Jucherte angebau- 
tos Land, wovon 54 bewässerte W iesen, 151'pfüior- 

baivs Land sind: (diefis stimmt aber mit der von 

Hrn. Feilt nberg in s. Blättern von Hofwyl S -.33 

gegebenen vorhin erwähnten Anzeige nicht überein). 

Mau sieht übrigens hieraus aut jedem Fall, dass 

die Ho wyier Wirtschaft eine sehr kleine Wirt¬ 
schaft ist. 

Der zweyte Abschnitt beschreibt die Verbesse¬ 

rung! n des Bodens, die Vervollkommnungen, wel- 

-Che d< m AckcrbausYslem des Hrn. Fellenberg vor- 

ausgingen Gor, so wie überall, sind die Kosten 

ji’der Verbesserung in j. d. 1 Branche der Cultur, 

st> viel möglich, angegeben. Dieser Abschnitt ent¬ 

hält dann zw y Capuel, wovon das erstere von 

den Vei besse» nngeu des. Bodens, das andere von 

Erfindung uaa V erbesser11»,; der Ackergcräthsrh.itlen 

handelt. Die erstem beslehen a) in einer Austrock¬ 

nung des, -an zu vielem Wasser leidenden, Bodens 

durch eine W'asscrlenung und durch Canale; dann 

b) in der Vertiefung ehr Ackerkrume, die hie und 

da bis 2 (f), and rvvärts bis 14-, und nur an eini¬ 

gen Orten i.ur bis auf . Fuss durch eit en starken 

von vierzehn Pi erden gezogen» »1, und von vier 

Menschen dirigirten Pflug getrieben Worden ist; 

c) in der Ueberdeckung nm 47 Jueharten morasti- 

ger Wiesen mit einer Erddeckung von 3 — 12 Zoll 

Dicke (?); d) in der Anbringung unterirdischer 

Wassercanäle in den Wiesen, durch weiche das 

Wasser abgeleitet, bey. grosser Dürre aber auch, 

durch Verstopfung de6 Ausflusses, auf die Ober¬ 

fläche wieder gebracht werden kann ; e) endlich 

in der Anlage von wohl 50 Dung rbebältern, die 

zur Bildung. Mischung, üahrung und Aufbewah¬ 

rung des flüssigen Du. gers bestimmt, und tbeils 

aus hölzernen , mit Thon ausgelegten Plateaus, 

theils aus sorgfältig verbundenen Sandsteinen ge¬ 

macht sind, und last alle eine Röhre haben, durch 

die Brunnenwasser in s'e geleitet werden kann. 

Hierbey werden dann noch die vielfachen Gebäude 
des Wylhofee beschreiben. 

In dem zweyten Gapitel wird der von Herrn 

Fellenberg erfundenen und verbesserten- Aekergeräih- 

schalfen gedacht. Diess sind ein Exstirpator, ein 

Furchenzieher, eine Pferdehacke, eine kleine Hacke, 

PiUsanJ genannt, ein Anhaufepflug, ein Wasser- 

furchenpflug, ein Sehvvingphug; eine Säemaschine, 

ein Bohnen - und Rübe «tirilier , eine Kleesäema- 

sciiine, und eine Maschine zu Reinigung des Saa- 

rriens von den kleinen Unkrautsämereyen, Alle 

diese Maschinen — die beyden Jeizien ausgenom¬ 

men, — sind, wie sie hier beschrieben sind, ganz 

einerley mit den in Deutschland längst bekannten 
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engl'schen Ackergeräten dieser Art, und Rec. be¬ 
greift niiht, wie und in wir lern, dieselben zuerst 
als von Hrn. Fellenberg erfunden und verbessert 
angegeben werden können, da sie lange vor ihm 
bekannt waren, und denn doch auch nachher ge¬ 
sagt wird: „ Hr. Fciienberg habe eigentlich nur 
das Verdienst, sie zuerst bekannt gemacht zu ha¬ 
ben, und mir die beydcti letztem, und der Paseaut 
«cyen eigentlich seine Erfindungen “ Die Art von 

die sich an letztem befindet, kennt Rec. 
jiirht ; aber das Instrument an sich ist auch nicht 
ganz mü, sondern kömmt auch schon sonst vor. 

D ;ss das Gusseisen z« allen diesen Instrumen¬ 
ten sehr brauchbar sey, ist auch vor Hrn. Felhn- 
b* ig längst bekannt gewesen. Merkwürdig und 
sinnreich ist aber allerdings die. von Hrn. Fellen- 
bcrg. versucht' Art der Aufbewahrung des Getreides, 
bey welcher das l'insiechen desselben gar nicht 
nöthig ist, die indes» doch noch nähere Prüfung 

"im Grossen verfielt Etwas Aehnliches hat man 
indess auch schon in England vorgeschlagen. 

Der dritte Abschnitt stellt die moralische Ver¬ 
fassung des Et. bn. Zements und die Mittel auf, 
durch welche Herr F• lienberg wirkt; und zwar 
handelt er im ersten Capitcl von dem Personale, 
dem Gesinde und den Tagelöhnern. Das Personale 
der angestelllen Arbeiter ist lur eine so kleine 
Wirthsthait enorm gross, da es aus drey Meister¬ 
knechten, vier andern Knechten, noch drey Fuhr- 
knechten, nebst einem Geholten, und zwey Kuh¬ 
hirten, .’iiieni Fuhrmeisier, einem Laufjungen, einem 
Burschen liir die Esel und Hammel, einer Über¬ 
köchin, einer Grossemagd besteht. Vortreflich und 
hö-. hst nachahmungswerth aber ist die moralische 
und religiöse Behandlung dieses Gesindes, die von 
Hrn. Feilenberg hier gerühmt wird. 

Das zweyte Capitel handelt vom Viehstand. 
Hr. F. hat nur Pterde (14 Stück) als Zugvieh 
(■■auch • zu viel), und futtert sie im Sommer mit 
grünem hlee, im Winter mit Kleeheu, Möhren, 
und in Dämpfen gekochten Kartoffeln, ira Noth- 
faJl nur mit Ha er Ochsen werden wenig ge¬ 
braucht, nur gemästet, meist 20 Stück, und zwar 
erst mit Heu und Salz, daun mit Grummet und Heu, 
und mit beygemischttn , in Dämpfen gekochten 
Kartoffeln , und Ansgesiebten von dem Kleien. 

• Kühe waren im Jahr lRoß 45 da, und dabey zwey 
Sture und zwey männliche Kälber. Schaafe und 
Schweine bat er äusserst wenig, von jenen 20—- 
40, von diesen 12. 

Das dritte Capitel handelt vom Dünger. Es 
Werden circa 679 Fuder Mist von dem angegebe¬ 
nen Viehstande gemacht, und alle Mistsorten unter 
einander , und mit Schlamin und Kehricht ver¬ 
mischt: als-iann wod aber auch viel Mist zuge- 
kauft. Hierbey Wird das sehr nützliche Verfahren 
d*T Jauchen-Anwendung auf Kleefeldern (—warum 

nicht auch aut Wiesen?) — beschrieben. 

Im vierten Capitel wird des Pflngms und 
Hackens der Felder nochmals kürzlich gedacht: 
ersteres geht bis zu 16 und 13 Zoll Tiefe (?). 

Der vierte Abschnitt stellt hierauf das Acker- 
bausystem des Hrn. F., seine Wechsel wirthschaft 
auf: zuerst, im ersten Capitel, in Rücksicht der 
natürlichen Wiesen, — (die aber, da sie beständig 
Wiesen bleiben, eigentlich gar nicht liieber gehö¬ 
ren,) dann im zvveyten Capitel, in Rücksicht der 
künstlichen Wiesen, d. h. der Kleeleider; die mit 
Gauche bewässert, 4 auch 5 Schnitte jährlich ge¬ 
ben sollen. Gemengfutter, welches Hr. F. oit nach 
den Erbsen zieht, wird hier als etwas besonders 
gerühmt : in Deutschland ist es diess aber eben 
nicht. Aber das Einmischen von Bohnen und Mays 
zu demselben ist neu und sehr empfehlenswerth. — 
Dass Hr. F. mit einem ’blos vierjährigen Wechsel 
des Khe’s für immer Auskommen werde, bezwei¬ 
felt Rec. gar sehr. INach seinen Erfahrungen ist 
dieser kurze Wechsel nicht him eichend. Das driite 
Capitel stellt dann die eigentliche Wechselvvirth- 
schaft der Felder auf. Eb sind deren vier .Arten. 
Das erste Jahr enthält, im Dünger (22 Fuder pro 
Jucherf) ßraebsaaten: als Kartoffeln, Bohnen, Erb¬ 
sen, Kraut, Riibsaamen, Mohn, Mais, und nach 
den letztem sieben Arten, noch Rüben als zweyte 
Erndte ; das zweyte Jahr halt Sommergetreide 
(Sommerkorn, und besonders Sommerweizen) und 
Klee; das dritte Jahr Klee; das vielte Jahr VVin- 
tergetreide, d. h. Dunkel und Wintergerste, Roggen 
und Weizen, und als zweyte Erndte Mohrrüben 
und Rüben : erstere im Herbste unter das Acker¬ 
getreide gesäet. — Nur der, wie gesagt, zu kurze 
Wechsel des Klee’s ist hiergegen einzu wenden. 
Hier wird denn die Methode der Bestellung jedes 
Feldes, und das Maass der gewöhnlichen Erndte 
beschrieben. Rec. hat in beyden aber nichts be¬ 
sonders Neues und Merkwürdiges gefunden. Wenn 
ein Jucliert 7—300 Maass Kartoffeln Erndte gibt, 
d. h. circa 67 Muett, d. i. circa 20 Berl. Schelrel, 
so macht das pro 1 Magdeb. M. circa 150 Berl. 
Scheffel; und wenn 1 Jucbert circa 60 —8° Maass 
Körner Erndte an Sommergetreide gibt, so macht 
diess pro 1 Magdeb. Morgen 16— 17 Berl. Scheffel, 
beyde Erndten erhält man in unsern guten deut¬ 
schen Wirtschaften sicherlieh auc h in guten, frucht¬ 
baren Jahren. — Im vierten, fünften und sechsten 
Capitel werden dann die Kosten und der Ertrag 
dieser Bestellungen weiter genau angegeben, und 
untersucht, mit denen einer andern verglichen, 
welche Vergleichung doch zum Vortheil der llof- 
WylEchen Cuftür ausfällt, bey welcher der reine 
Ertrag auf 70 Ernten 5y Ratzen jährlich berechnet 
ist. Das siebente Capitel erwähnt kürzlich die Gär¬ 
ten und Holzungen: und der fünfte Abschnitt stellt 
dann das 'Rechnungswesen zu Hofwyi, — die dop¬ 
pelte Buchhaltung, — und der sechste Abschnitt, 
die von Hrn. F. beliebten Einrichtungen zum 
öffentlichen Unterricht aut, nemlich das landwirth- 
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schaftliche Lehrinslitut , das ökonomische Corre- 
spondenz - Biireau und die Industrieschule. 

Den Schluss macht der siebente Abschnitt : 
unter der Aufschrift: wahrscheinliche Wirkungen 
der Vervollkommnung, welche Hrn. F. beschäfti¬ 
gen etc. wo denn bemerkt wird, dass viel Land- 
wirthe viel Gutes daraus abnehmen, die wenig¬ 
sten aber ihre alte Wirtschaftsweise , die mit 
weit wenigem Vorschüssen und Auslagen erhalten 
werden kann, ganz abändern würden; worin Rec. 
den Herren Berichterstattern gern beypilichten will; 
und wobey er auch nochmals erinnern muss, dass 
für Deutschland , wenigstens für das nördliche 
Hrn. F. Wirtbschaft an sich bey weitem nicht von 
der grossen Wichtigkeit seyn kann, wie iiir das 
südliche und die Schweiz, da es dort der eben so 
gut eingerichteten Wirtschaften schon längst meh¬ 
rere gibt und gegeben hat; wie denn besonders 
die Thaerische Wirtschaft zu Mögelin auch in 
allen Verhältnissen , ausser den eignen ökonomi¬ 
schen, — der Fellenbergischen zu Hofwyl an die 
Seite zu setzen ist, nur dass sie dabey auch noch 
bey weitem viel grösser, und bey weitem nicht 
mit so vielen natürlichen Vorteilen, wie diese, 

versehen ist. 

3. lieber Tettenberg's ppirthschaft in Hofwyl, 

von August Hoff mann , nebst Anmerkungen 

und einer Nachschrift von A. Thaer. Berlin, 

Realschule. 1809. 8* 123'S. (i2gr.) 

Die kleine Schrift, die aus den Thaerischen 
Annalen des Ackerbaues 18^8 Deccmber genommen 
ist, verdient ebenfalls besondere Aufmerksamkeit, 
da * sie von einem , als gründlichen ökonomischen 
Schriftsteller schon bewährten , und vornemlich 
auch mit der besten deutschen Wirtbschaft bekann¬ 
ten Mann herrührt. — Herr Hoffmann beschreibt 
zuerst, nachdem er erzählt hat, dass der, in der 
Tliat , gegen unsre deutschen Güter sehr kleine 
Wylhof, mit Zurechnung der in denselben ver¬ 
wandten Cullurkosten von 25000 Laubthalern zu 
der Kaufsumme von 8°°oo Laubthlr. Hrn. Feilem 
berg die wirklich enorme Summe von 75000 Laub- 
thafern kostet, — er beschreibt, sage ich, zuerst 
die Gebäude, die ihm ohne Noth zu kostbar und 
überflüssig scheinen, und an denen er auch mit 
Recht tadelt, dass einmal das Rindvieh in mehrere 
kleine Ställe gestellt ist, anstatt einen grossen Stall 
zu besetzen, und dann dass in den Scheunen meh¬ 
rere Feuerstätten angebracht sind. Hierauf rühmt 
er Hrn. Feilenberg als den ersten Reformator der 
Agricultur in der Schweiz, indem er zuerst auf 
die Gebrechen der gewöhnlichen Wirthschaftsart 
aufmerksam machte, die Fruchtwechselwirthschaft 
einführte, englische Ackerinstrumente kommen liess, 
und eine eigne Fabrik derselben anlegte, iiir w el- 

ihm auch ein Monopol in der Schweiz ver¬ 

liehen worden ist. Zu allem diesen trieb ihn, 
auch nach Hrn. H. Versicherung , nur der Eifer 
an, dem Wohlstand seines Vaterlandes durch das 
Beyspiel einer verbesserten Agricultur wieder auf- 
zuhelfen. 

Herr Hoffmann beschreibt hierauf die Art und 
.Weise, wie Herr Fellenberg seine Felder bestellt 
und benutzt, wobey die Anmerkungen des Herrn 
.Staatsraths Thaer sehr interessant und wichtig sind. 
Nur kann Rec. denselben, seinen Erfahrungen nach, 
nicht beystimmen , wenn er in einer Note S. 53 
den Einwand des Hrn. FT. gegen die Zulänglichkeifc 
eines nur vierjährigen Wechsels des Klee’ä, gegen 
den Fellenbergischen Fruchtwechsel, als durch die 
Erfahrung jetzt völlig entkräftet erklärt. Hr. H. 
fügt hierauf dte in Feüenbergs landwirtschaftlichen 
Blättern enthaltene Berechnung des Aufwandes und 
Ertrags der Hofwyler Cultur bey, nach welchem, 
nach unserm Gelde, 49 Thaler 8 Groschen reiner 
Gewinn vom Juchert von Hrn. Fellenberg gezogen 
wird , — welchen Ertrag Herr Thaer zwar ala 
eine Möglichkeit , aber mit Recht — nicht als 
Durchschnitts - Ertrag zugibt. Der Hr. Verf. geht 
hierauf die einzelnen Branchen der Hofwyler Wirt¬ 
schaft durch, und macht dagegen häufige, sehr 
gegründete Einwendungen ; z. B. insbesondere auch 
mit Recht gegen die Haltung von 14 Pferden zum 
Zuge auf so weniges Land: aber mit 6 Pferden, 
wie der Hr. Verf. behauptet, möchte doch auch, 
besonders bey den vielen zu tbuenden Nebenfuh¬ 
ren , in Hofwyl nicht auszukommen seyn. Vor- 
nemlich aber treffen seine Einwendungen das tiefe 
Pflügen, und hauptsächlich die allgemeine Nütz¬ 
lichkeit desselben, worin Rec. ihm völlig be}rstim- 
men muss, der auch ganz auf Seiten des Herrn 
Staatsraths Thaer ist , wenn er das zwey Fuss 
tiefe Pflügen nicht eher zugeben will, als bis er 
selbst factisch davon überzeugt worden ist. Die 
Wiesencultur zu Hofwyl, wie sie jetzt ist, kann 
der Hr. Verf. nicht sehr rühmen; wohl aber muss 
er diess von den, von Hrn. Fellenberg gemachten 
(schon oben erwähnten), Ent- und Bewässerungs¬ 
anstalten thun, so wie von der Accuratesse in der 
dortigen Buchhaltung, und der grossen Ordnung 
und Reinlichkeit, die überall dort herrschend ist. 
Zuletzt macht er noch eine Berechnung des reinen 
Ertrags von Hofwyl, wie er sie, seiner Beurthei- 
lung nach für möglich hält, die denn auf 1900 Thlr. 
ausfällt, da derselbe doch nach S. 6Q von Hrn. Fel¬ 
lenberg selbst 1. c. auf 5000 Thlr. angegebeu wird; 
jedoch ersteres nur unter’ gewissen Bedingungen. 
Der Herr Staatsrath Thaer beschliesst dann diese 
höchst ksenswerthe kleine Schrift mit einem sehr 
interessanten Urtheile über die Hofwyler Cultur, 
und Hrn. Fellenberg als Landwirth, dem Rec. ganz 
und gar beypfliebten muss, und welches im Gan¬ 
zen dasselbe ist, was Rec. im Eingang dieser Re- 
censionen von sich gestellt hat. Herr Staatsrath 
Thaer fügt dann noch einige ganz kurze Nachrich- 
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ten von der höchst merkwürdigen Wirthschaft des 
Hin. Kriegsraths Scharnweber zu Lichtenberg bey 
Berlin, und voll der in der That vortrefflich ein¬ 
gerichteten Wirthschaft des Hrn. von Marwitz zu 
Fredersdorf in der Mark bey, die, auch liec. Mey- 
nung nach, als ein Muster einer trefflichen Wirt¬ 
schaft mit Recht aulgestellt werden kann. 

L, TV. Me dicus , Versuch eines Systcmes der 

Landwirthschuft. Heidelberg , bey Mohr und 

Zimmer, 1809. 8- XX S. Dedication , Vorrede 

und Inhalt: und 292 S. (1 Tlilr. 10 gr.) 

In der Vorrede setzt der Hr. Verf. die Gründe 
aus einander, welche ihn zu Abfassung eines neuen 
Lehrbuchs über die Oekonomie veranlasst haben, 
und die Eigenschaften, die er von einem solchen 
Ruche fordert. Eine zweckmässige Kürze des Vor¬ 
trags ist unstreitig eine Haupteigenschaft desselben, 
und darin hat der Hr. Verf. wohl manchmal eher 
zu viel, als zu wenig gethan; im Ganzen aber ist 
gerade diess ihm allerdings sehr gut gelungen. 
Was aber die systematische Anordnung des Ganzen 
anlangt, — ganz gewiss die erste Eigenschaft, die 
ein solches Buch haben muss, — und überdem das 
Einzige, worin es ein neues Lehrbuch der Land¬ 
wirtschaft dem schon sechs mal aufgelegten Beck- 
mannischen noch zuvor thun könnte ; so muss 
Rec. gestehen, dass er wirklich gar nicht alle die 
Forderungen hier erfüllt findet, die er in dieser 
Hinsicht an das Buch zu machen hat. Es geht 
zwar dasselbe in der That darin wesentlich von 
dem Beckmannischen Lehrbuche ab; allein damit 
ist durchaus nichts gewonnen, es ist damit nichts 
besser geworden. Der Hr. Verf. theilt nemlich, 
nach vorangesetzter Einleitung und Literatur, das 
Ganze seines Vortrags in sechs Theile: a) vom Bo¬ 
den , und zwar «) von der lienntniss und der Be¬ 
fruchtung des Bodens (— worunter sonderbar ge¬ 
nug das Geheimnis» der Vegetation verstanden wird); 
p) von den allgemeinen Mitteln für seine Cultur, 
d. h. von der Urbarmachung, Bearbeitung, Dün¬ 
gung, Wässerung; b) von den Ackerbausystemen, 
oder der Feldordnung; c) vom Feld- oder Acker¬ 
bau, und zwar a) dem Futterbau, und zwar dem 
natürlichen oder Wiesenbau sowohl, als dem künst¬ 
lichen; — wo in der That nicht einzusehen ist, 
wie der Hr. Vf. den Wiesenbau unter und zu dem 
Ackerbau habe rechnen können , da an und für 
sich, wie jeder wohl einsieht, und auch dem all¬ 
gemeinen Sprachgebrauch nach. Wiesen und Aecker 
einander geradezu entgegen gesetzt werden, ß) dem 
Getreidebau, y) dem Hülsenfruchtbau, o) dem An¬ 
bau der Handelsgewächse. — Dass hier der Hr. 
Verf. den Hülsenfruchtbau besonders gestellt habe?, 
ist auch wieder sonderbar; — denn, in so fern 
er auf dem Felde getrieben wird, gehört er in der 
Regel zum Futterbau, da nur von den Erbsen 
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und Linsen unter ihnen etwas für Menschen, da» 
Uebrige aber alles zur Fütterung des Viehes be¬ 
nutzt, gebaut wird, wo denn ersteres in dieser 
Rücksicht dem Getreidebau eigentlich zugehörte. 
Man nennt ja auch wirklich Erbsen und Linsen in 
dieser Hinsicht Schotengetreide, Rankkorn ; und 
da man einmal dem Getreide einige Pflanzen, die 
nicht Grasarten sind, zurcchnct, z. B. Buchweizen, 
so könnte man immerhin auch die Erbsen und 
Linsen, in so fern sie für Menschen gebaut wer¬ 
den, zu demselben hinzurechnen. Dass diese aber 
ganz streng genommen, in dieser Hinsicht von den 
meisten auch wohl zu den Gartenpflanzen gerech¬ 
net werden, ist auch bekannt, d) Der vierte Theil 
handelt dann von der Viehzucht,— worunter aber 
nur die Pferde-, Rind-, Schaaf-, Schweine - und 
Ziegenzucht begriffen werden: indem die übrigen 
Arten der gewöhnlichen landwirtschaftlichen Ge¬ 
winnung der animalischen Producte, und der Er¬ 
ziehung der ,Tbiere, als Bienenzucht, Federvieh- 
zucht, Teicbfischerey , Kaninchenzucht , Seiden¬ 
raupenzucht, eine Abtheilung des e) fünften Theils, 
oder der Zweige der Landwirthschaft ausmachen, 
die nicht in nothwendiger Verbindung mit dem 
Hauptgewerbe stehen; während die andre Abthei¬ 
lung dieser Nebenzweige, d. h. derer aus dem 
Fjianzenreiche — die Obstbaumzucht, den TVein- 
bau und den Gartenbau enthält. — Alan sieht nun 
in der That nicht eia, warum diese Branchen des 
Pflanzenbaues und der Thiergewinnung von den 
übrigen getrennt worden sind? warum die Ziegen¬ 
zucht eher und mehr als ein mit dem Hauptge¬ 
werbe notwendig in Verbindung stehender Zweig 
anzusehen ist, als die Federviehzucht (?) — warum 
eben diess von dem Anbau der Handelsfrüchte mehr 
gelten soll, als von der Obstbaumzucht und dem 
Gartenbau? — In der Regel findet man mehr vom 
letztem , als von dem erstem bey den meisten 
Wirtschaften; — und wesentlicher sind unstrei¬ 
tig sie für den Landbauer, als diesen, da sie ihn 
selbst mit seinen notwendigen Bedürfnissen ver¬ 
sorgen, was bey diesen, wenigstens nicht der wahre 
und Hauptzweck ist. Auch ist nicht abzusehen, 
warum der Weinbau von dem Obstbaue getrennt 
ist, da in der Regel von Jedermann der Weinstock 
zu den Obstsorten gerechnet wird? — Auch ist es 
ferner durchaus Unrecht, die eigentliche Erziehung 
und Gewinnung des Holzes gänzlich von der Land¬ 
wirthschaft zu trennen, zu dem sie so wesentlich 
gehört, als irgend eine andre Branche des Pflanzen¬ 
baues. Mag die Lehre von der For6lverfassung, von 
den Einrichtungen, die der Staat mit dem Forst¬ 
wesen trifft, zugleich und in Verbindung mit der 
eigentlichen Waldbaulehre auch eine eigne Forstwis¬ 
senschaft bilden, so gehört doch letztere, die Lehre 
von der natürlichen Gewinnung des Holzes noth- 
wendig zur Oekonomie, und um so mehr, da in 
der Regel bey jedem Landgute auch Waldung sich 

befindet, und Hofs; ein wesentliches Bedürfnis» des 
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Landwirtes ausmacht. Der sechste Tkeil handelt 
endlich von den Bedingungen der Landwirth- 
schaft, deren der Verfasser 11 aufstellt, als 1) den 
Landwirth und die Landwirthin; 2) die landwirth- 
schältlichen Arbeiten ; 3) ein Landgut; 4) land- 
Wirthscbaftliche Gebäude; 5) landwirtschaftliche 
Haushaltung; 6) Landwirthschaftsgeräthe; 7) land- 
Wirthschaftliches Vieh; 8) landwirtschaftliches Ge¬ 
werbe (soll heissen, Nebengewerbe, — technische 
nemlich); 9) ein baares Verlags - Betriebscapital; 
io) landwirtschaftlicher Handel; 11) landwirt¬ 
schaftliche Buchhaltung. 11 ec. fragt: ob hierbey 
die logischen Gesetze einer systematischen Ordnung 
richtig befolgt seyen? ob No. 4‘ und selbst 6. und 
7. nicht an und für sich zu No. 3. gehören, u. 5. 
W. Und überhaupt hatte es doch wohl einer ge¬ 
nauem Erklärung bedurft, was der Hr. Verf. unter 
Bedingungen der Ausübung des landwirthschajcli- 
chen Gewerbes verstehe? 

Endlich eine fernere Forderung, die der Herr 
Verf. än ein gutes Lehrbuch der Landwirtschaft, 

Kleine Schrift. 

Prob e einer Uebersetzung Anakr-eons von G. 0 l dm an n, 

Rector des Archigymnasiums in Soest. Osterprogramm. 

Soest, bey Floss. i8°9* 8* 54 s* 

Ilr, G. gibt uns keine Ursache an, weshalb er eine neue 

TJebersetzung des Anahreon liefern will, nachdem 'Ramler, 

Overbeck, Degen u. a. zum Tlieil wohlgeratene Uebersetzz. 

herausgegeben haben. Es ist also eine stillschweigende Bedin¬ 

gung, dass er es besser .machen wolle, als seine Vorgänger. 

Der Vf. theilt uns die Uebertraguug von Od. x — 7 u. 9 mit. 

Eine Vergleichung mit den frühem Uebersetzz. und dem Ur¬ 

text mag den Werth seiner Verdeutschung beleuchten. Das 

erste Liedchen hat zwar dadurch vor den frühem Uebersetzz. 

den Vorzug, dass die Zeitwörter A.syeiv und absiv durch zwey 

deutsche ausgedrückt worden sind, und dass v. 7 

durch die säumeude Mittelzeit in dem Wort: Siegeskämpfe 

wieder gegeben wurde; dagegen aber ist falsch und 

V. 10 sehr schleppend: „So lebt dann wohl fortan nun,“ 

statt: so lebt uns wohl auf immer, übertragen worden. — 

Od. 2. ist v. 1 von Ramler, v. 2 aus Degen abgeschrieben; 

V. 4 ÖöDtwv zu gesucht durch zahnvollen Rachen, v. 5 
to v^verov unpassend durch Schwimmkunst, da es S »hwimmkraft 

heissen sollte, toI? des Wassers Fischen (eine un¬ 

nütze Ausfüllung des Verses,) v. 6 irtrseBou zu Jliegen, da es 

hier doch substantivisch gebraucht ist, sehr schleppend u. un¬ 

deutsch übertragen worden. Denn welcher Deutsche könnte 

wohl schreiben: Natur gab Schnellfüssigkeit, Schwimm¬ 

kunst, zu fliegen u. s. f. Auch Od. 5. ist v. ß äftxffcgi zu 

stark durch zerschlägt, V. 10 sehr gezwungen und undeutsch 

und v. 11 Qoßyffjct falsch durch erschrick nicht übersetzt. 
Wenn Hr. G. v. 15. 14 überträgt: 

„Und ich triefe, ach! und irre 

Durch die Nacht hier ohne Mondlicht,“ 
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und zwar mit grossem Hechte, macht, ist die Bey- 
fügung der besten Literatur. Dafür ist nun in der 

That durch das Bcclnnannische Lehrbuch, dessen 
neueste Auflage erst vorn Jahr 1806. ist, durch We¬ 
bers ökonomische Literatur, durch Reuse Reperto¬ 
rium u. s. w. soviel geschehen, dass es gar nicht 
schwer hält, diese Forderung zu erfüllen. Ilec. 
muss aber doch bemerken, dass er demungeachtet 
ein und das andre sehr gute und wichtige Buch 
vermisst hat. 

Soviel über das Ganze. — Die Bearbeitung 
der einzelnen Theile zeugt übrigens von grosser 
und genauer Bekanntschaft mit dem Neuesten und 
Besten, was über Oekonomie bekannt geworden 
ist. Docii sind es überall nur, wie gesagt, Andeu¬ 
tungen und Anzeigen mit wenig Worten, die man 
davon findet, da eine weitere Ausführung des Vor¬ 
trags in eiern Zwecke des Verfs. nicht lag, und 
nicht liegen konnte. Und, wie Rec. nochmals wie¬ 
derholt, so ist dem Hrn. Verf. diese Kürze des Vor¬ 
trags rehr wohl gelungen. 

so sollte man denken, der kleine Eros habe den grossen Pla¬ 

neten wie eine Laterne getragen. Fi ühere Uebeisetzungen 

haben hier, wie in andern Steller«, besser und richtiger über¬ 

tragen. Auch übersetzt der Verf. v. 14 sehr gezwungen: 

„ich erbarmte mich das hörend,“ besser Ramler: ,, d^iess be¬ 

wegte mich zum Mitleid. “ V. 15 ist der Ausdruck: die 

Lamp' entzündend ündeutsch; denn dieLampe entzündet man 

nicht, sondern sie wird angezündet. — V. 23 ist eben so 

unpassend als unrichtig übertragen: „als er so den Fi ost ver¬ 

trieben,“ besser Ramler: „ als ihn nun der Frost verlassen.“ 

Wir übergehen noch nro ch es Unrichtige, was andereUeber- 

setzer, z.B. Degen m dRamler «ichtiger und treffender über¬ 

tragen, und eilen die beygeliigteri Noten noch zu bemtheilen. 

In denselben haben wir keine einzige neue Erklärung gefun¬ 

den , aber die gewöhnlichen sind mit einer seltenen Selbst¬ 

sucht und Prahlerey verwebt, mit groben Ausfällen gegen 

Gelehrte, in einem Jean - Panlisch phraseologiiten, oderauch 

Burschikosen, aber zuweilen sehr unästhetischen Vortrage 

angegeben. Hier nur ein paar Beyspiele. Nach einem langen 

wortreichen Vortrag über den Inhalt des ersten Odarions 

sagt uns Hr. G.: „die beyden ersten Veise sind der Anfang 

des Heldengedichts, dann folgt der ans Verwunderung ent¬ 

standene Ausruf v. 5. 4* — dann Erzählung — dann noth- 

gedrungener Entschluss für die Zukunft.“ Wer hat aber jo 

gehört, dass ein Heldengedicht in dreytügsigen Trochäen mit 

der kurzen Anakrusis angefangen worden sey?! Zu Od. 2. 

bemerkt der Vf. gleichfalls nach einem nicht hieher gehörigen 

Ausfall gegen di. Recensenten von Schillers Teil, deuen er 

weit gajfeliche Ochsenhörner beylegt, auf eine naive Art fol¬ 

gendes: „Scherz bey Seite: Hier ist ein Gedanke, wer ihn 

nicht schön und poetisch findet, gehe auf eine Universität 

und werde Professor (Schüler) der Aesthetik — dieser.“ —• 

Und was ist dicss für ein Gedanke? der, welchen alle Aus¬ 

leger, namentlich Ramler besser und umständlicher angege¬ 

ben haben. 
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LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

HEILKUNDE. 

Handbuch der Krankheiten des menschlichen JVeibcs, 

riebst einer Einleitung in die Physiologie und Psy¬ 

chologie des weiblichen Organismus. Zum Ge¬ 

brauche für praktische Aerzte, Geburtshelfer und 

zu akademischen Vorlesungen von Dr. Johann 

Christian Gottfried Jörg, akadem. Privatdocenten, 

prakt. Arzte und Geburtshelfer in Leipzig. Mit einem 

Kupfer. Leipzig, bey Knobloch. x3°9’ 8* XVI. 

und Goß S. 

Der Hr. Verf. wünscht in der Vorrede, dass man 

diese Arbeit als den zweyten 1 heil zu seinem syste¬ 
matischen Handbuche betrachte, und das Ganze als 
etwas Geschlossenes über das menschliche Weib an¬ 
sehe. Zur Ausarbeitung desselben fand er sich aber 
11m so mehr veranlasst, da er bey jenem im Jahr 
r3o7 erschienenen Handbuche vorzüglich die Absicht 
hatte, die Geburtshülfe möglichst scharf von allem 
Fremdartigen gesäubert autzustellen, das geburts- 
hülfliche Wissen gleichwohl, wenn es mit der an¬ 
gehenden Schwangerschaft beginnt und mit der Ent¬ 
fernung der Nachgeburt oder, der Decidua aus dem 
Uterus endet, ihm ein Haus ohne dessen Grund zu 
seyn scheint. Was demnach ein -beschränkter Raum 
und eine kurze Zeit dem Verf. erlaubten, hat der¬ 
selbe hier angefangen zur Kenntniss des weiblichen 
Körpers in physiologischer und pathologischer Hin¬ 
sicht beyzutragen; doch verspricht er, dass mit dem 
Schliessen dieser Arbeit seine Untersuchung über das 
Weib noch nicht geendet seyn soll. 

Sehr übereinstimmend mit unserm Verf. äussert 
sich über ein ähnliches Unternehmen der leider zu 
früh verstorbene wackere Schmidtimiller in der Vor¬ 
rede zu seinem beynahe zu gleicher Zeit erschie¬ 
nenen Handbuche der medizinischen Geburtshülfe, 
und vielleicht findet noch ein anderer berühmter 
Geburtshelfer, welcher einem Gerüchte zu Folge 
gleichfalls die Absicht haben soll, ein ähnliches 
Werk (km Publicum zu übergeben, sich durch die- 

Ziveytcr Band. 

selben Gründe dazu aufgefordert. Es ist auch gewiss 
nicht zu leugnen — und Rec. selbst hat es schon 
mehrmals öffentlich gesagt — dass der Geburtshelfer 
ohne eine genügende Einsicht in die Heilkunde über¬ 
haupt und ohne eine gründliche Kenntniss des weib¬ 
lichen Organismus und seiner Behandlung insbeson¬ 
dere keinen Anspruch auf einige Vollkommenheit 
machen kann, so wie er sich auf der andern Seite 
auch davon überzeugt hält, dass jedem. Heilkünstler 
wiederum die Gegenstände der Geburtshülfe eben 
so wichtig für die glückliche Ausübung seiner Kunst 
seyn müssen. Hr. Jörg und alle, welche in unsern 
Zeiten durch ein gründliches Studium des weib¬ 
lichen Organismus in physiologischer, pathologi¬ 
scher und therapeutischer Hinsicht dem Geburts¬ 
helfer eben sowohl als dem praktischen Arzte über¬ 
haupt nützlich zu werden suchen, machen sich um 
beyde, folglich um das ganze medicinisclie Publi¬ 
cum, ja nicht minder um das andere Geschlecht 
selbst verdient, wenn sie, wie der Hr. Verf. des 
vorliegenden Werkes auf eine sehr empfehlende Art 
gethan hat, bey einer Bearbeitung dieses Gegen¬ 
standes zugleich die Fortschritte der Zeit und den 
Umfang unserer jedesmaligen ärztlichen Kenntnisse 
überhaupt berücksichtigen, ohne sich jedoch durch 
den Zeitgeist auch wieder von der rechten Bahn 
ableiten zu lassen. Die frühem Zeiten lieferten 
nemlich zwar schon ähnliche Werke über die eigen- 
thümlichen Verhältnisse des weiblichen Organismus, 
wie denn auch Hr. Jörg sehr richtig bemerkt, dass 
unter den Hippokratischen Schriften eigene Bücher 
de natura muliebii, de morbis mulierum und de 
virginum morbis Vorkommen ; allein man kann 
doch von den Verfassern dieser und ähnlicher Werke 
billig nicht mehr verlangen, als sie den Zeitum¬ 
ständen nach zu leisten im Stande waren, und es 
blieb daher den jetzt lebenden Aerzten noch das 
Verdienst übrig , die grossen Veränderungen und 
Fortschritte unserer wissenschaftlichen Kunst bey 
einem ähnlichen Unternehmen zu benutzen, wel¬ 
ches denn auch der Hr. Verf. des vorliegenden Wer¬ 
kes auf eine gewiss sehr beyfallswürdigc Art ge¬ 
than hat. 

[73] 
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Nachdem Hr. Jörg zuvor bestimmt bat, was 
er eigentlich unter Krankheiten des menschlichen 
Weibes versiehe, indem er dahin alle diejenigen 
Krankheiten rechnet, welche das menschliche Weih, 
als Weib, beiallen, und welche in dem eigenen 
Geschlechtscharakter, vermöge dessen das Weib 
dem Manne entgegengesetzt ist, und welcher du ich 
alle Functionen des weiblichen Organismus hin¬ 
durch deutlich genug ausgedrückt ist. gegründet 
sind, sucht er in der Einleitung eine kurze Physio¬ 
logie des menschlichen Weibes zu liefern, da der 
grösste Theil der Aerzte bis jetzt das W eib in phy¬ 
siologischer Hinsicht viel zu wenig gekannt habe. 
Er gebt dabey von der Annahme eines Ackermann 
aus, dass in dem weiblichen Körper das Hydrogen 
vor dem Oxygen hervorleuchte, so wie umgekehrt 
beym Manne das Oxygen das Ucbergewicht über 
das Hydrogen besitze, und dass dem zu Folge vom 
Weibe ein mehr desoxydirtes Ovulum oder sperma 
abgesondert, so wie von dem Marine eine mehr 
oxydirte Saamenfeuchtigkeit hergegeben werde; und 
eine Menge Erscheinungen bestätigen ihm diese 
Prävalenz des Oxygens am männlichen und die des 
Hydrogens am weiblichen Körper. Das Weib hat 
daher, nicht allein so lange es sich als Embryo im 
Uterus befindet, sondern auch nachher durchs ganze 
Leben hindurch, eine kleinere Lunge und einen 
liiirzern und engern Thorax als der Mann; auch 
bekommt der weibliche Embryo nicht allein einen 
verhältnissmässig langem Darmcanal, sondern auch 
eine längere und grössere Bauchhöhle als der männ¬ 
liche. Das Oxygen wirkt in beyderj Geschlechtern 
hiernach auf die feine Lymphe des ersten Urkeims, 
indem diese durch jenes "zu einer festen Masse zu- 
eammengezogen wird ; diese Wirkung muss aber 
nach der Quantität des wirkenden Oxygens ver¬ 
schieden seyn, und daher geschieht es denn, dass 
die Blutgefässe nebst dem Herzen im weiblichen 
Körper nicht nur kleiner, sondern auch weicher 
bleiben. Die übrige Lymphe nimmt der Darmcanal 
auf, der aber weniger Muskelfibern und Zusam¬ 
menziehungskraft als die Adern besitzt, weil er 
weniger Oxygen enthält, und daher ist dieser auch 
grösser im weiblichen Körper. Der Kopf des weib¬ 
lichen Fötus ist schon im fünften Monate der 
Schwangerschaft mehr abgerundet und kleiner als 
der des männlichen, auch sind die Nerven am 
weiblichen Embryo feiner und kleiner. Zu der 
ganz verschiedenen Bildung des Uterus und der va- 
gina von der prostata und der männlichen Urethra 
trägt ohne Zweifel die grössere Bauchhöhle und das 
dadurch bedingte grössere Becken des weiblichen 
Embryo sehr viel bey. Die weiblichen Ovarien sind 
den männlichen Hoden gleich und repräsentiren den 
Weiblichen, so wie diese den männlichen Orga¬ 
nismus. In Hinsicht der Brüste glaubt der \ elf. 
aber keine Verschiedenheit zwischen bey den Ge¬ 
schlechtern gefunden zu haben. Uebrigens ver¬ 
mehrt sich der weibliche Charakter bey fortgehen- 
der Bildung immer mehr, indem die geringere 
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Rliitmrrge auch weniger OxygPn aufnehmen kann, 
dagegen der grössere Darmcanal mehr Nahrungs- 
tb* ile einsaugt, und dadurch zur Vcrgrösserung der 
Bauchhöhle und des B- cker.s beytragen muss Mit 
einer gtössern Menge Lymphe kann sich weniger 
SauerstpJf vereinigen, und daher bleibt alles, Kno¬ 
chen, Muskeln und Zellgewebe im weiblnLen Fö¬ 
tus weicher als im männlichen. Am h entsteht in 
d*-r Folge he) dem schnellem und stäi kern Aus bil¬ 
den ties ganzen hörpers und vorzüglich des Gene- 
ratii nssyst» irs ein Plus von Nahi ungssioff in dem- 
s» Iben . als er zu seiner eigenen Existenz uölhig 
bat, und so beginnt nun in Pro- mlren, das ü n 
weiblichen Körper so sehr von dern männlichen 
unterscheidet. Was die Menst 1 uation betrifft, so 
sind nach dem V erl der Hau des l i« rns , der 
uh r ü.-sige Nahi ungsstoff und die moralische Un- 
terd ue ung der Getjcblechlslüst die vorzngl cbsten 
Facioie , durch weh he dies- r monatliche Klu floss 
hei voigi brai ht vviid. Aber mit der bebwanger- 
scba.f besteigt das Weib erst die höchste ötufe ipr 
Weiblichkeit ; es erzeugt sich indessen während 
derselben keine neue Gebämmlter.- ubstanz , son¬ 
dern die alte, •schlummernde und gleichsam ver¬ 
trocknete, wird durch dm Zeugung zu einem neuen 
Leben geweckt und ein w ick* Ir. Dabey wird zu¬ 
gleich der ganze weibliche Organismus anders roo- 
difuirt ; doch bleiben die übrigen innern Ge- 
echleclitstheile , die Mutterscheide ausgenommen, 
nicht allein völlig ruhig, sondern sie sinken gleich¬ 
sam in einen tiefen Schlaf zurück. Die Brüste hat 
die Natur zu Stellvertretern der kindlichen Placenta 
und der Eyhäute, nicht aber, .wie man bis jetzt 
immer fälschlich geglaubt hat, des Uterus bestimmt. 
Das Kind ist bey Seiner Gehurt noch nicht vermö¬ 
gend, von andern Nahrungsmitteln als von solchen 
zu leben, die dem liquor amnios, welchen es vor 
der Geburt durch die Haut einsaugte und durch 
den Mund schluckte, sehr ähnlich sind. Nachdem 
aber die Function der Geschlechtetheile gänzlich 
erloschen ist, gehen doch die Lebensvrrrichtungen 
mit dein Charakter der Weiblichkeit noch längere 
Zeit fort. Rec. enlhält sich aller Bemerkungen 
über die angegebene Vorstellungsart des \ ts., nach 
welcher das Verhältnis des Oxygei s die Hauptrolle 
bey der Geschlechtsverschiedenheit spielt, und be¬ 
merkt nur, dass Hr. J. seinen bisherigen Erörterungen 
noch zum Schluss diejenigen anatomischen Verschie¬ 
denheiten beygefügt hat, die den weiblichen Körper, 
ausser den Geschlechtsteilen von dem männlichen 
unterscheiden. Sodann wendet sieh <ü rs Ibe zur Psy¬ 
chologie des menschl Weibes, wurm <1 dasselbe in 
der Kürze eben so schön als treffend charakterisirt. 

Die Pathologie und I herapie der Krankheiten 
dps weiblichen Geschlechts hat der Br Verf nach 
einer sehr natürlichen Ordnung in sechs verschie¬ 
denen Abschnitten geliefert, aus denen wir jetzt uu- 
ecrn Lesern das Interessanteste mittheilen wollen. 

Der er te Ab.\cbnitt ent bäh die Krankheiten 
des menschlichen Weibes, welche dasselbe von dem 
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Fötusalfer an bis zur Concoption befallen. Hier 
handelt der Verf. zuvörderst in dem ersten Capitel 
von denjenigen Krankheiten, die den Mann eben 
so gut als das Weib befallen können, sich aber 
doch bey dem Weibe zum Theil aut eine eigene 
Art charakterisier), und rechnet dahin den schnel¬ 
lem Verlauf der acuten Krankheiten , den mehr 
ethenischen Charakter der Krankheiten des Weibes, 
wobey dieses jedoch weniger zu innerlichen Ent¬ 
zündungen und am allerwenigsten zu Lungenent¬ 
zündungen disponirt ist, den Einfluss der Schwan¬ 
gerschatt, Geburt, des Wochenbettes und der Sau¬ 
gung auf deh Verlauf anderer Krankheiten, welche 
diese Zustände bald schwächen bald verstäiken, 
die Verlängerung mancher Krankheiten , welche 
das Weib über die Zeugungsjahre hinaus betallen, 
ohne denselben unterzuliegen. Das Weib muss da¬ 
her auch, vermöge seiner verschiedenen Constitu¬ 
tion, durchaus anders behandelt werden als der 
Mann. — Als angebörne Krankheiten des mensch¬ 
lichen Weibes, von denen im zwevten Capitel die 
Rede ist, führt der Hr Verf. zuvörderst die Ver¬ 
unstaltungen des Uterus auf. An keinem Theile 
des menschlichen Körpers, er sey auch den Verir¬ 
rungen des Bilduugstriebes noch so sehr ausgesetzt, 
zeigt sich nach ihm das Annähern an das Thieri- 
sclie und an die verschiedenen Abstufungen der 
Thiere so sehr als am Uterus, denn last sind jetzt 
am Menschen alle die Formen dieses Organs aufge- 
fuiulen worden . die man durch die verschiedenen 
Ordnungen der Säugflnere zu entdecken im Stande 
ist. Ausserdem werden hier noch die Verunstaltun¬ 
gen der MutterScHeide und der äussern Geschlechts- 
thcile in der Kürze angegeben. Wenn übrigens 
Hr. J. den Ratb gibt, den verschlossenen Uterus 
bey schon völlig ausgedehnter Mutterhalsgegend 
durch einen Schnitt von anderthalb bis zwey Zoll 
zu öflnen, so würde Rec. hier doch lieber, um 
das zu starke Einreissen des Schnitts bey der Ge¬ 
burt zu ve) hüten, ausser diesem Hauptschnitte noch 
mehrere kleine Einschnitte in die dadurch gebilde¬ 
ten Wundlefzen machen. Rey den Verwachsungen 
der Mutterscheide ist der Osianderschen Methode 
nicht gedacht word.en. — Das dritte Capitel um¬ 
fasst die Verschiedenheiten der krankhaften Men¬ 
struation, namentlich die zu frühe, die verzögerte 
oder zu lange ausbkibende, die übermässige, zu ge¬ 
ringe, oft erscheinende, zu selten vorkommende, 
die unordentliche, unterdrückte oder verstopfte und 
missfarbige Menstruation , deren Pathologie und 
Therapie hier sehr zweckmässig entwickelt werden. 
TNur Einiges findet Rec. sich hier zu erinnern ver¬ 
anlasst. Da alle die genannten Fehler, namentlich 
auch die zu oft und zu selten erscheinende Men¬ 
struation offenbar zu den Unordnungen in dieser 
Function gehören, so dünkt ihn, das die eigene 
Rubrik der unordentlichen Menstruation wohl hätte 
wegfallen können ln der Pathologie der unter¬ 
drückten Menstruation hätte ferner der Hr. Verf. 
den Unterschied einer acuten und chronischen Un- 
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terdrückung wohl mehr hervorheben können, weil 
doch beyde fälle in Rücksicht ihrer Diignosis und 
Prognosis sich so deutlich auszeichnen. Und wenn 
Hr. J. unter der Rubrik von missfarbirer Menstrua¬ 
tion nur eigentlich die Menses decolorcs versteht, 
so konnte hier auch der Fluor albus vaginae, dem 
noch in der Folge ein eigenes Capitel gewidmet 
ist, ganz mit Stillschweigen übergangen werden. 
Dass bis jetzt die meisten Aerzte bey ihrer Behand¬ 
lung der krankhaften Menstruation das abgehende 
oder nicht abgehende Bluf viel zu sehr berücksich¬ 
tigt haben , ist leid r im Allgemeinen allerdings 
wahr, rationelle Aerzte haben aber dagegen doch 
von je her und vorzüglich in unsern Zeiten ihre 
Behandlungsart weit zweckmässiger nach andern 
Momenten bestimmt. Bey der zu früh eintreten¬ 
den Menstruation will der Verf. unter andern nur 
die natürlichen Stahlbäder angewendet wissen, weil 
er von den künstlichen in diesem Falle viel weni¬ 
ger Wirkung als von den gemeinen Kräuterbädern 
gefunden hat. Besonders dringt er aber zugleich, 
und gewiss mit allem Rechte, auf den Genuss ei¬ 
ner reinen und gesunden Luft unter zweckmässi¬ 
gen Bewegungen. Auch findet Rec. die Regel sehr 
beherzigenswert!!, bey einem zu langen Ausbleiben 
dci Menstruation nichts zu unternehmen, so lange 
sich nicht etwas Patnologisches im Körper einfin- 
det, gegen welche man gleichwohl das weibliche 
Geschlecht und selbst gemeine Aerzte täglich ver- 
stossen sieht. Ucbrigens unterscheidet der Verf. für 
die nÖLhige Behandlung sehr gut die Periode'der 
Vorboten, die Periode, in welcher die Menstrua¬ 
tion fiiessen sollte, und die Periode nach der Men¬ 
struation. Eben so richtig bemerkt derselbe, dass 
der Arzt bey seinem Heilverfahren gegen die über¬ 
mässige Menstruation besonders zweyerley berück¬ 
sichtigen müsse: ob er nemlich allein mit der Ur¬ 
sache oder auch schon mit den Folgen derselben 
zu thun habe. Den Spiritus Vitrioli will er hier- 
bey nur dann angeweridet wissen, wenn übermäs¬ 
sige i hätigkeit des Gelässystems den Blutfluss her¬ 
vorbringt. (Aber kann man denn dieses hier gewiss 
sehr wirksame Mittel nach Verschiedenheit der Um¬ 
stände nicht auch mit andern zweckmässigen Mit¬ 
teln verbinden?) In seiner Therapie der'zu geringen 
Menstruation macht er besonders, und das mit vollem 
Recht, auf die Causalindication aufmerksam. Da¬ 
gegen empfiehlt er bey der zu oft erscheinenden 
Menstruation, nach seiner Erfahrung, die China¬ 
rinde , um den Typus in Ordnung zu bringen. 
Eine zu selten eintretende MenstruuTion kann sei¬ 
ner Meynung nach keine sehr ungünstige Prognose 
veranlassen, sondern nur in so fern Conception und 
Schwangerschaft dadurch sehr beeinträchtigt werden 
müssen. — Das Wesen der Bleichsucht, Welche 
den Gegenstand des vierten Capitelr ausmacht, sucht 
der Hr. Verf. in einer Störung des Assimilations- 
processes und in einer daraus folgenden Störung der 
Verrichtungen des Geschlechtssystems: eie kann un¬ 
ter den eigenen Modificationen des weiblichen Or- 
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ganismus den Mann auch eben so wenig als das 
Kind befallen. Bey ihrer Behandlung kommt es 
vorzüglich auf die zweckmässige Regulirung der 
körperlichen und psychischen Diät an. Unter den 
Heilmitteln steht das Eisen oben an. — Die Mut¬ 
ter vvuth, von welcher der Verf. in dem fünften 
Capitel redet, ist nach ihm eben so tief im weib¬ 
lichen Organismus gegründet als die Bleichsucht, 
so fern sie hauptsächlich in der grossem Menge der 
Nerven, welche beym Weibe zu den Geschlechts- 
theilen hinlaufen, und in dem Ueberschuss von 
Nahrungsstolf, welcher das Geschlechtssystem in 
grössere Thätigkeit setzt, bedingt ist. Das Wesen 
der Krankheit besteht aber in normwidrig erhöhter 
Thätigkeit und Reizbarkeit des Geschlechtssystems. 
Bisweilen trägt die Krankheit bey ihrem Entstehen 
den bypersthenischen Charakter an sich. Uebrigens 
müssen die psychische und die chemische oder (?) 
dynamische Curmethode eich einander die Hände 
bieten, indem ohne eine von beyden die Heilung 
nicht leicht möglich wird. Den Kampfer verwirft 
der Verf. als specifisches Mittel gegen die Mutter- 
wuth, und rath zu seiner Anwendung nur dann, 
wenn die Krankheit den asthenischen Charakter an 
sich trägt, und das Geschlechtssystem nicht mehr 
so gereizt ist: von einer Verheirathung hoft er aber 
immer zuversichtlich viel und alles, so lange die 
Krankheit nur noch in übermässiger Thätigkeit des 
Geschlechssystems besteht, oder die mit der Geilheit 
verknüpfte Melancholie und Manie dem Gehirn und 
der Psyche noch nicht habituel geworden sind. 

Zweyter Abschnitt. Von den Krankheiten, wel¬ 
che das menschliche Weib während der Schwanger¬ 
schalt befallen. — Es müssen davon, wie der Hr. 
Verf. richtig bemerkt, alle diejenigen Krankheiten 
ausgeschlossen werden, welche die Schwängern nur 
zufällig und eben so wie Nichtschwangere afheiren 
können. Alle hierher gehörenden krankhaften Zu¬ 
stände handelt derselbe übrigens in 6 Capiteln ab, 
und unterscheidet insbesondere die Leiden des Ner¬ 
vensystems, das abnorme Befinden der Verdauungs¬ 
organe, das Leiden des Gefässystems, des Urinsy¬ 
stems, ferner die Geschwulst der Schaamlefzen und 
der Eüsse bey Schwängern, endlich aber auch noch 
die Krankheiten, welche in dem Geschlechtssystem 
ihren Grund haben. — Nach Rec. Dafürhalten möch¬ 
ten sich jedoch alle Krankheiten der Schwängern, so 
fern sie von der Schwangerschaft abhängen, mit Aus¬ 
schluss der zuletzt genannten Classe, ihrer dreyfa- 
chen Veranlassung zu Folge, auf Abnormitäten des 
Nervensystems, auf eigentümliche Zustände des Ge¬ 
fässystems und auf solche Afi'eclionen, welche in der 
Ausdehnung der schwängern Gebärmutter und dem 
daher rührenden Druck ihren Grund haben , weit 
zweckmässiger reduciren* und in dieser Ordnung 
abhandeln lassen, weil dieser Verschiedenheit gemäss 
auch insbesondere die Behandlung wird bestimmt 
Werden müssen. — Bey den Zuckungen der Schwän¬ 
gern verwirft Hr. J. nach seiner Erfahrung die Blut¬ 
ausleerungen durch Aderlässe; dagegen sind die anti 

spasmodischen Mittel, unter welchen hier besonders 
das Opium, die Valeriana, die Zinkblumen u. s. w. 
auch die Belladonna und der Stechapfel genannt wer¬ 
den, an ihrem Platz: das letzte Mittel bleibt aber die 
künstliche Entbindung. — Was die pathologischen 
Veränderungen des Darmcanals betrifft, eo meynt der 
Verf., dass mehrere Aerzte diese mit Unrecht von 
dem Drucke herleiten wollen, welchen der schwan¬ 
gere Uterus verursache. (Aber doch möchte sieb die¬ 
ser Einfluss des Druckes in der letzten Zeit der 
Schwangerschaft nicht gut abläugnen lassen, wenn 
gleich in den frühem Monaten diese Ursache noch 
nicht Statt finden kann, und dann nur vorzüglich da6 
afficirte Nervensystem unsere Aufmerksamkeit ver¬ 
dient.) Bey der Leibesverstopfung sind Klystiere 
nach ihm den abführenden Mitteln vorzuziehen, — 
Rücksichtlich der Leiden des Gefässystems erinnert 
Hr. J., dass bey Schwängern auch wohl eine wahre 
plethora erzeugt werden könne, die man jedoch von 
den Congestionen wohl zu unterscheiden habe. Das 
meiste kommt hier auf die Anordnung einer zweck¬ 
mässigen Diät an. Gegen die Blutaderknoten wer¬ 
den die gewöhnlichen Mittel empfohlen. — Ueber 
das Leiden des Urinsj^stems konnte der Hr. Verf. 
nichts als das Bekannte wiederholen. — Bey dem 
Oedem der Füsse kommt es ihm hauptsächlich darauf 
an, die Ursache desselben aufzuspüren, und dann 
dieser aijf eine schickliche Art entgegen zu gehen. 
(Aber gegen die gewöhnlichste örtliche Ursache des¬ 
selben lässt sich doch nicht anders als palliativ ver¬ 
fahren.) Bey einer Geschwulst der Schaamlefzen 
empfiehlt er die von Herder gerühmten Einschnitte. 
— Unter den Krankheiten der Schwängern, welche 
in dem Geschlechtssystem ihren Sitz haben, gedenkt 
der Hr. Verf. zuerst des Blutflusses aus der schwän¬ 
gern Gebärmutter. Wenn derselbe hier aber versi¬ 
chert, dass allen Erfahrungen zu Folge die Mutter- 
blutflüsse bey angehender Schwangerschaft weniger 
nachtheilig sind als gegen das Ende derselben, so 
kann Rec. diesen Satz doch nicht unbedingt unter¬ 
schreiben; hingegen gibt er ihm darin vollkommen 
Recht, dass der Charakter dieser Krankheit eben so 
gut hypersthenisch als asthenisch sevn kann. Im er¬ 
stem Falle will jedoch Hr. J. die Aderlässe nicht em¬ 
pfehlen, weil der Blutfluss selbst*liier schon die Stelle 
eines Aderlasses vertrete. Wenn der Abort erfolgt, 
die placenta aber zurückgeblieben ist und der Blut¬ 
fluss dabey anhält; so räth er zur künstlichen Weg¬ 
nahme der placenta. (Allein in den allermeisten Fäh 
len wird doch der Blutfluss mit dem Abgänge der 
Frucht sich auch verlieren; wäre das aber auch 
nicht der Fall, so möchte doch diese Operation trotz 
dem, was über ihre Ausführbarkeit und zu ihrer 
Empfehlung von mehrern Schriftstellern schon gesagt 
worden ist, immer ihre grossen Schwierigkeiten und 
Bedenklichkeiten haben, Rec. hat wenigstens bey 
den zahlreichen ihm vorgekommenen Missfallen 
noch nie Ursache gehabt, zu diesem Mittel seine Zu¬ 
flucht zu nehmen, indem er noch immer so glück¬ 
lich war, auch bey einem nach dem Abgang der 
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Frucht fortdauernde» Blutflusse seine Absicht durch 
zweckmässige Einspritzungen und Einreibungen, 
unter Mitwirkung innerlich gegebener Arzn.ey.en, 
vollkommen zu erreichen.) — ßey der Wassersucht 
de6 schwängern Uterus hat die Anhäufung des Was¬ 
sers entweder in der Gebärmutterköhle oder in dem 
Parenchyma, der Gebärmuttersubstanz Statt. In Zeit 
von 14 Tagen schwollen Unterleib und Fiisse an, es 
findet sich dabey ein stumpfer Schmerz im Becken 
ein; bey der äussern Untersuchung fühlt man den 
Uterus sehr weich, selbst undeutliche Flucluatio- 
nen in demselben; wenn aber das YYusser bloss in 
dem Parenchyma angehäuft worden, so entdeckt 
man die dadurch dicker und gleichsam härter ge¬ 
wordenen Wände desselben. In diesem Falle sickert 
das Wasser auch nur allmählig ab , im erstem hinge¬ 
gen schiesst es gewöhnlich mit einmal aus dem Mut¬ 
termunde. Dass diese Krankheit sehr leicht mit zu 
vielem Fruchtwasser oder mit einer Molenschwan¬ 
gerschaft verwechselt werden kann, ergibt sich aus 
der Natur der Sache. Das Nachtheilige derselben 
zeigt sich hauptsächlich bey der Geburt, so fern die 
Contractionen des geschwächten Uterus nfcht ergiebig 
genug sind. Das ärztliche Benehmen muss sich hier 
übrigens mehr auf Erleichterung als gänzliche Besei¬ 
tigung der Krankheit einschränken. — Die noch im¬ 
mer etwas problematische Putrescenz der Gebärmut¬ 
ter handelt Hr. J. ganz nach den bekannten Bestim¬ 
mungen eines Boer ab, dessen Heilmethode vermit¬ 
telst der Plumaceauxleiter er auch adoptirt. — Ueber 
die Schieflagen der schwängern Gebärmutter trägt der¬ 
selbe gleichfalls das Bekannte vor, und handelt bey 
dieser Gelegenheit auch von dem Gebärmutterbruche. 
_ Dasselbe gilt von der nun folgenden Umbeugung 
der schwängern Gebärmutter. — Bey dem Vorfälle 
der schwängern Gebärmutter hätte der Verf. wohl 
die von Siebold in seiner Lucina angeführten interes¬ 
santen Fälle erwähnen können. — Wo sich ohne 
klare Ursache ein Mutterblutfluss an Schwängern 
zeigt, und diesem der Abort folgt, da sollte man im¬ 
mer (?) Polypen im Uterus vermuthen, und deswe¬ 
gen die innere Untersuchung nachher vornehmen. 
Sobald der Embryo geboren ist, muss sodann der Ge¬ 
burtshelfer ohne Zeitversäumniss mit der Hand in 
den Uterus eingehen, um den Polypen mit zwey 
Fingern abzudrücken, aber nicht abzudrehen oder 
loszureissen suchen. (Sollte dieses wohl in den frü¬ 
hem Monaten der Schwangerschaft möglich seyn? 
Doch! wenn der Uterus noch zu klein ist, empfiehlt 
der Verf. das Abdrücken vermittelst einer chirurgi¬ 
schen Pincette, wo bey gleichwohl Rec. seine Zwei¬ 
fel wegen der unschädlichen Ausführung dieser Me¬ 
thode nicht unterdrücken kann.) Diejenigen Molen, 
die während der Schwangerschaft im Uterus gefun¬ 
den werden, sind gewöhnlich Blasen - oder Trau- 
bennaolen. (Diese gehören doch immer zu den selt¬ 
neren , und Rec. fand che gewöhnlichem Arten unter 
diesen Verhältnissen immer häufiger.) — ?n dem sie¬ 
benten Capitol n det d< r Vf. zuletzt von der Schwan¬ 
gerschaft außerhalb der Gebärmutter sehr gut und 

genügend. (Wenn derselbe aber bey dieser Gelegen¬ 
heit äusserf, die Existenz des Embryo in dem norm¬ 
widrigen Fruchthälter daure nicht lange, weil die¬ 
ser nicht so gar selten schon in den ersten Wochen 
seines Entstehens absterbe, und dann gewöhnlich 
nebst seiner Hülle bald wieder absorbirt werde; so 
muss Rec. doch gestehen, dass ihm die Zeichen un¬ 
bekannt sind, aus welchen sich nach der angenom¬ 
menen Resorption die vorhanden gewesene Schwan¬ 
gerschaft und die erfolgte Resorption des Embryo mit 
Sicherheit annehmen lassen kann.) Die von Laugier 
und Fielitz angeführten Fälle, wo das Kind, nach¬ 
dem es sich bey der graviditas tuharia völlig in der 
Mutterröhre ausgebildet hat, durch ihre erweiterte 
Mündung allmählig in den Uterus gelangt, und nach¬ 
her auf dem gewöhnlichen Wege geboren seyn soll, 
hält der Verf. nach Rec. übereinstimmender Mei¬ 
nung mit Recht für keine wahre Schwangerschaft 
der Muttertrompete. Auch stimmt er demselben 
bey , wenn er über die Prognosis bey dem zu unter¬ 
nehmenden Bauchschnitt gerade das Gegentheil von 
dem annimmt, was Walter darüber gesagt hat, und 
eine ungünstigere Prognose für das Kind als für die 
Mutter stellt. Des neuesten von Osiander behandel¬ 
ten Falles der Art gedenkt der Verf. nicht. 

Der dritte Abschnitt, von den Krankheiten der 
Gebärenden, ist nur sehr klein ausgefallen, weil der 
Inhalt desselben eigentlich in die Geburtshülfe ge¬ 
hört. Ueberdem , sagt der Hr. Verf., ist das eigent¬ 
liche Entleeren des Uterus nicht krankh^t, wenn 
es gleich sehr leicht pathologische Ereignisse ver¬ 

anlassen kann. 
Desto länger verweilt derselbe bey dem vier¬ 

ten Abschnitt, welcher auch unstreitig einer der 
wichtigsten des ganzen Buches ist, und die Krank¬ 
heiten der Wöchnerinnen umfasst. — Was die Kunst 
überhaupt im Wochenbette zu thun habe, ergibt 
sich nach ihm'aus der Aufgabe desselben sehr 
leicht. Der Rest der Uterinplacenta soll abgeson¬ 
dert werden, die verwundete Stelle des Uterus soll 
heilen, und die ausgedehnte Mutierscheide und Ge¬ 
bärmutter sollen wieder in ihren vorigen Zustand 
zurückkehren, zugleich aber soll auch die Milch 
in den Brüsten abgesondert werden. (Doch möchte 
Rec. das Wochenbette nicht mit d^m Verf. als den 
letzten Act der Gehurt an nehmen.) Die Anordnung 
einer zweckmässigen, hier auch sehr richtig be¬ 
stimmten, Diät macht übrigens nach dem Verf. bey 
dem normalen Wochenstande das ganze Wirken der 
Kunst aus. — Den Silz der Nachwehen hält Hr. 
J. bis jetzt für eben so wenig ansgemittelt als den 
der eigentlichen Geburtswehen. Als das wirksam¬ 
ste Mittel dagegen empfiehlt er das Opium. Sind 
aber die Nachwehen ungewöhnlich heftig und an¬ 
dauernd, so muss die innere Untersuchung yorge- 
noramen werden. — Unter den Verwundungen, 
welche nach dem ziveyten Ccifjitel die Geschlechts- 
theile bisweilen bey der Geburt erleiden, nennt 
der Hr. Verf. zuvörderst die Einrisse des Uterus 
und der Vagina. Für jene stellt er eine sehr un- 
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günstige Prognose, empfiehlt übrigens in den leich¬ 
tern Fällen alles sorgfältig zu vermeiden, was die 
Entzündung und das Fieber vermehren kann, ins¬ 
besondere aber auch das Stillen des Kindes nebst 
einer übrigens zweckmässigen Diät. Das bey Ein- 
reissen in die Mutterscheide einzuschlagende Heil¬ 
verfahren muss mehr topisch als allgemein einge¬ 
richtet werden. Die Heilung des zerrissenen Mit* 
telfleischcs vermittelst der blutigen Nath ist sehr 
schmerzhaft, und muss daher nur immer dann an¬ 
gewendet werden, wenn die Heilung auf keine 
andere Weise gelingen will. (Die Bauchlage, wel¬ 
che der Verf. bey dieser Gelegenheit zur Beförde¬ 
rung der Heilung empfiehlt, muss doch wohl sehr 
lästig seyn, und möchte daher nach llec. Urtheil 
hier wohl am wenigsten passen.) — Unter den 
Blutflüssen nach der Geburt, welche den Gegen¬ 
stand des dritten CapiteU ausmachen, führt der 
Hr. Verf. hier nur diejenigen an, welche aus der 
Höhle des Uterus, und zwar aus den durch die 
Absonderung der Placenta getrennten Gefässen er¬ 
folgen. Mit Recht unterscheidet er hier den in- 
nern und äussern Blutflu6s, und hält ein schnelles 
und kräftiges Wirken des Arztes in keinem Falle 
noth wendiger als hier. Nach seinem Da fürhalten 
sind Zimrnttinctur und Naphtha mit T. Theb. die 
dienlichsten Mittel , jedoch ist die ersterc der 
letztem immer vorzuziehen. Aeusserlich empfiehlt 
er Einreibungen von kaustischem Salmiakgeist, 
Naphtha, Alkohol u. s. w. vorzüglich, auch ähn¬ 
liche Injectionen in den Uterus, verwirft aber den 
Tampon mit Recht. — Im vierten Capitel findet 
sich das Bekannte über die Umkehrung und Um¬ 
beugung der Gebärmutter sehr gut aufgeetellt. In¬ 
dem der Verf. hier auch der von Möller zuerst be¬ 
schriebenen Umbeugung gedenkt, fügt er noch ei¬ 
nige Bemerkungen über diesen Fall bey. — Unter 
der Schwäche des Uterus bey Wöchnerinnen im 
fünften Capitel versteht Hr. J. nicht diejenige, 
welche gleich nach der Geburt des Kindes oder 
dem Abgänge der Nachgeburt den Uterus in einem 
solchen Grade befällt, dass er aller Contractions- 
kraft beraubt wird, sondern nur diejenige, ver¬ 
möge welcher sich derselbe nicht gänzlich und 
nicht so weit contrahiren kann, als es die Norm 
erfordert. Diese ist bisweilen von sehr heftigen 
Nachwehen begleitet, existirt aber auch bisweilen 
ohne allen Schmerz. Nach allen seinen Erfahrun¬ 
gen ist sie ein ganz unschuldiges Ereigniss, wenn 
anders die Wöchnerinnen die erforderliche Diät 
halten. Sollte gleichwohl diese nicht genügen, so 
empfiehlt sich der Zirnmt als das beste Mittel. _ 
Von dem sogenannten Milchfieber handelt das sechste 
Capitel. Was man auch immer vorgebracht hat, 
um zu beweisen, dass die erste Absonderung der 
Milch oder das Eintreten derselben in die Brüste 
mit dem sogenannten Milchfieber begleitet sey , ist 
nach dem Hm. Verf. falsch, und wird durch reine 
Beobachtung der Natur hinlänglich widerlegt. Da¬ 
gegen nimmt er die folgenden 4 Ursachen als Ver¬ 
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anlassungen eines solchen Fiebers an: 1) Verwun¬ 
dungen der Geschlechtstheile bey der Geburt, 2) 
rheumatische Beschaffenheit, 3) gastrische Zustände, 
4) abnormes Befinden der Brüste, und richtet die¬ 
sen Ui Sachen gemäss auch sein Heilverfahren ein. 
(Rec. kann jedoch nicht umhin bey dieser Gelegen¬ 
heit. zu bemerken, dass er das sogenannte Milch- 
fiebt 1 auch, ohne die angegebenen Veranlassungen 
hau ug als die einfachste Ephemera selbst bey Frauen, 
die schon mehrmals geboren und selbst gestillt hat¬ 
ten, auch nach den normalsten und leichtesten Ent¬ 
bindungen beobachtet hat. Ihm scheint daher das 
M e en des eigentlichen Milchfiebers vielmehr in 
einem antagonistischen Bestreben der Natur zur 
völligen Belebung der function der Brüste gegrün¬ 
det zu seyn. Wo er im Gegentheil Ursache hatte, 
eins dei von dem Verf. genannten Veranlassungen 
as ^wirkend anzunehmen, sah er mehrentheils, 
dass das eigentliche Milchfieber dadurch auf die 
eine oder andere Art in seinem Verlaufe abgeän- 
deit ward, und die Gränzen einer einfachen Ephe- 
mera mehr oder weniger überschritt.) — In dem 
siebenten Capitel hat Hr. J. das Kind bettfieber eben 
so vollständig als zweckmässig abgehandelt. Es ist 
ihm dasselbe ein den Wöchnerinnen ganz allein 
eigenes, acutes fieber, verbunden mit Störung ei- 
nei oder mehrerer der Wöchnerin als solcher zu- 
kommenden Functionen, und das abnorme Befin¬ 
den bey demselben besteht darin, dass sich die pro¬ 
ductive I häügkeit nach der Geburt nicht der Brü¬ 
ste, sondern eines inner» Theiles bemächtigt. Al¬ 
les daher, was die innere Thärigkeit des Organis¬ 
mus und vorzüglich die des Geschlechtssystems und 
der damit genau zusammenhängenden Organe ver¬ 
mehrt, es mag dieses nun auf eine pathologische 
oder physiologische Weise geschehen, kann auch 
das lundbettfieber verursachen. Bey dem epidemi- 
schcn Kindbett fit her reicht jedoch die Ansteckung 
allein bm, um das Uubel entstehen zu lassen. Der 
\ erlauf dieses Fiebers ist rnanclieiley Modificatio- 
nen untei werfen, roch kann und muss es immer 
mit dem des acuten und sehr gefährlichen Typhus 
verglichen werden. Das Gefäßsystem wird durch 
die Krankheit ausserordentlich stark angegriffen, in 
den Geschlechts! hei len und Brüsten lassen sich die 
wichtigsten Veränderungen bemerken, doch sind 
die Schriftsteller über das Befinden des Uterus und 
der Mutterscheide nicht einig, öfterer finden sich 
auch schon beym ersten Paroxysmus nervöse Zu¬ 
fälle ein. Die meisten sterben schon vom 4ten bis 
zürn yten Tage; diejenigen, welche den 7ten Tag 
überleben, haben die grösste Geiahr überstanden 
Was während der Schwangerschaft der. Liouor al- 
lanfoidis und amnios und nach der Gehurt die 
Milch liefert, was sich auf dem aus der Ader ge¬ 
lassenen Blute der Schwängern als crusta lactea 
zeigt, und was nicht ohne alles Recht Milchstoff 
genannt werden kann, bildet den bey der Krank¬ 
heit verkommenden Depot, welcher sich vorzüg¬ 
lich in dei Bauchhöhle, ausserdem aber auch in 
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der firn st und im Kopfe zeigt, endlich nocli bis¬ 
weilen an dt u äussern 1 heilen des Körpers findet. 
Bry den Resultaten, welche die Leichenöffnungen 
liefern, kommt sehr viel darauf an, zu welch» r 
Z< it die Section gemacht w orden, ob längere oder 
kürzere Zeit nach dem Absterben. Endet sich die 
Krankheit nicht mit dem Tode, so erfolgt gewöhn¬ 
lich ein heftiger und unangenehm riechender 
Schweiss, welcher mit Erleichterung verbunden 
ist, und naeh welchem sich die Kranken viel stär¬ 
ker md wohler fühlen; vvässerichte oder laxirartige 
Stuhle, g» h»jn im GegenRuil der Krankheit nach 
des Verfs Erfahrung (womit auch bekanntlich die 
eines Michaelis und anderer Aerzte übereinstim- 
men ein»- naelitheihge Wendung, und fuhren eine 
solche Verschlimmerung Ixiby. dass an keinen Ue- 
bt 1 gang in Genesung mehr zu denken war. Uebri- 
g» ns erfolgt die Gemsung fast eben so rasch als 
d'e Krankheit .ausbricht. Nicht selten geht dieses 
Fi-her aueh 111 andere K » anhli» iten aller. Der Vf. 
hat die Hauplanzeige Im das Heilverfahren bey 
dieser Krankheit nach fit e. Dafürhalten sehr rich¬ 
tig angegeben, denn es soll darin bt stehen, die 
die innere Fläche eii es oder mehrerer Organe einge¬ 
nommen habende Thätigheit na< ti den Krusten und 
nach der Aussens» ite biiizuieitei'. (Letzteres aber 
doch wohl nur, wenn die Krankheit nicht schon die 
äussem Theile angegiilten hat ) IJm den patholo¬ 
gischen Reiz in dem tieschh chtssyst» m zu entfer¬ 
nt n oder zu vermindern . empfiehlt auch er insbe¬ 
sondere die von Auteniieth neuerlich gerühmten 
Einspritzungen. Aber auch im Darmcan.al muss 
jeder abnorme oder erhöhete Reiz ebenfalls unter¬ 
drückt und vermindert werden , und dazu empfiehlt 
er insbesondere nach seiner Erfahrung eine Emul¬ 
sion von demSaainen des weissen Mohns. Dagegen 
muss die Sensibilität und Thätigkeit der äussern 
Fläche erhöht und vermehrt werden. Dazu dienen 
insbesondere lauwarme Bader, wo sie angewandt 
Werden können. Hingegen verwirft er mit Recht 
die erweichenden Kutaplasme und die von Auten- 
riefh und Michaelis gerühmten Vesicatorien, weil 
diese letztem ihrfe Wirkung sehr leicht auf die 
Nieren und Harnblase ausdehnen, und bedient, sich 
daiur lieber eines Liniments mit kaustischem Sal¬ 
miakgeist und T. Theb. Ausserdem empfiehlt er 
noch sehr richtig eine zweckmässige Behandlung 
der Brüste. Ist der Kopf vorziiglich angegriffen, 
so räth er zu Umschlägen von kaltem Wasser und 
Essig auf die schmerzende Stelle oder den ganzen 
obern Theil des Kopfs. Erwählt sich aber die 
Krankheit die Brusthöhle zu ihrem Hauptsitze, so 
kommt vorzüglich viel auf die Behandlung der 
Breste an. Gewöhnlich richtet indessen der Arzt 
mit allem nichts aus, wenn er nicht der Krank¬ 
heit zeitig genug zuvorkommen kann. Das Anti- 
monium, von welchem der Verf. ehedem, obgleich 
unbestimmt, eine gute Wirkung at*. eg» ben hat, 
verwirft er jetzt als ein ungewisses Mittel für eine 

so schnell verlaufende und plötzlich gefährlich wer¬ 

dende Krankheit (doch wohl nur, W^nn es als so¬ 
genanntes Specificum dienen soll), und eben so sehr 
erklärt er sich auch gegen den Gebrauch des Mer- 
curs. (VVas aber dieses zuletzt genannte Mittel be- 
triilt, so kann Rec. sich doch nicht überzeugen, 
dass die Verbindung des Calomels mit Opium wirk¬ 
lich so verwerflich seyn soll, da es in ähnlichen 
Krankheiten, wie z. B. der Enteritis, nach so vie¬ 
len Erfahrungen mit dem glücklichsten Erfolg an¬ 
gewendet wird , ohne dass es eine so nachtheilige 
Reizung hervor bringt, wie der Verf. hier betnreh- 
t»t, und da dem Rec. seine eigene Erfahrung das¬ 
selbe noch insbesondere in dem Kindbettfieber als 
ein Mittel empfiehlt, womit er naeh seiner innigen 
Ueberzeugung manches Fieber der Art in seinem 
Entstehen erstickt hat. Hierauf kommt aber, wie 
der Hr Verf, auch seihst gesteht, alles beym Kind- 
bettfieber an, denn ist die erste Zeit versäumt wor¬ 
den, so wird in den meisten Fällen auch alles 
übrige vergebens seyn.) Was Hr. J. noch zuletzt 
über das psychische Heilverfahren hinzufügt, ver¬ 
dient gew iss alle Aufmerksamkeit. — Das achte Ca- 
pileL handelt vorn Friescl der Wöchnerinnen, wel¬ 
chen der Vf. gegen die Erfahrung der neuern Aerzte 
für ein nicht seltenes Ereigniss im Wochenbette 
hält, der aber nach ihm auch nicht so gefährlich 
ist, wie ihn die (altern) Aerzte geschildert haben. — 
Neuntes CapiteL. Von den Krankheiten der Brüste 
im Wochenbette. Der Vf. unterscheidet hier für die 
Behandlung der Brüste sehr richtig den Fall bey säu¬ 
genden Wöchnerinnen von dem bey nicht stillenden, 
und gibt das zweckmässigste Verfahren nach Verschie¬ 
denheit der Fälle an. — Eben so zweckmässig findet 
Rec. das, was der Verf. im zehnten CapiteL über den 
abnormen Abgang des Urins bey Wöhnerinnen sagt. 

Fünfter Abschnitt. Von den Krankheiten, wel¬ 
che das menschliche Weib während der zeugungsfä¬ 
higen Jahre ausser der Schwangerschaft und ausser 
der Stillungsperiode befallen. — Fast scheint es, sagt 
der Verf., als wenn bey alten Jungfrauen die weibli¬ 
che Natur nach und nach verloren gehe, und als 
wenn bey ihnen die beträchtlichem Assimilationen 
der Nahrungsstoffe, welche das Weib so sehr von 
dem Manne unterscheidet, in einem hohen Grade ge¬ 
schwächt würde. — Fistes CapiteL. Von dem Vor¬ 
fälle des Uterus und der Mutterscheide. Gut! (doch 
zweifelt Rec., dass stärkend reizende Salben , in den 
Unterleib eingerieben, im Stande seyn werden, den 
erschlafften innern Theilen ihren Ton wieder zu ge¬ 
ben. Zweckmässiger werden unstreitig die auch von 
ihm empfohlenen Einspritzungen zu dem Ende wir¬ 
ken. Diese lassen sich auch bey den gestielten Mut¬ 
terkränzen, welche der Verf. mit Unrecht verwirft, 
weit leichter urid besser anwenden.) — Zweytes Ca- 
piteL. Von der Umbeugung des nicht schwängern 
Uterus. Die Befreyung von dieser Verrückung hat 
mit der Beseitigung des Gebärmuttervortalls sehr viel 
Aehnliches. — Drittes CapiteL. Von den Polypen 
im nicht schwängern Uterus. Hier theilt der Verf. 
eine zweckmässige Verbesserung des Nissenschen In- 
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strumenfs mit, die er auch auf der beygefügten Ku¬ 
pfertafel abgebildet hat. Die Osianderscke Methode 
des Absclineidens vermisst Ree. — Viertes Capitel. 
Von den Steinen, welche man im Uterus gefunden 
hat. Ueber die Entstehung derselben gab dem Verf. 
ein Fall, welchen er hier mittheilt, einigen Auf¬ 
schluss. In einem Kuhuterus, welcher das Ansehen 
hatte, als wenn er von einer 6 bis 8 Wochen trächti¬ 
gen Kuh genommen sey, und gar nicht krankhaft 
aussah', fand er die eine Hälfte wie von einem Fötus 
mehr aufgeschwollen als die andere, und überhaupt 
mehr ausgebiklet. In der Höhle dieser grossem Ab¬ 
theilung lag ein brauner harter Körper, welcher von 
einer braunen etwas dicken Flüssigkeit umgeben 
war- Nachdem er denselben behutsam abgespült 
hatte, fand er, dass er nichts anders als ein abgestor¬ 
benes und verhärtetes Ey war, an welchem man so¬ 
gar noch die Eyhäute und die Cotyledonen unter¬ 
scheiden konnte. Durch diese Beobachtung, meynt 
er, werde das Entstehen der Steine im Uterus so ziem¬ 
lich ausser Zweifel gesetzt. Ueber das ärztliche Be¬ 
nehmen faey einer solchen abnormen Schwangerschaft 
■weiss er indessen noch weniger zu sagen , als* über 
das Ausfindigmachen derselben. — Fünftes Capitel. 
Von dem Stealom undSarcom und von andern patho¬ 
logischen Gewächsen des Uterus und der Mutter¬ 
scheide. Die Fleischgewächse sind ihm zu Folge, 
oleieh den Polypen, mehr ein Produkt der innern 
Fläche und der innern Haut des Uterus, dagegen 
Steatomata mehr aus der äussern Fläche desselben 
hervorsprossen, obgleich auch davon Abweichungen 
genug Statt haben. Die Diagnosis ist öfters völlig un- 
mö«lich, das Heilverfahren wird aber in den meisten 
Fällen nur palliativ eingerichtet werden können. — 
Sechstes Capitel. Von der Entzündung des Uterus. 
Diese würde Rec. doch lieber in dein vorhergehen¬ 
den Abschnitte abgehandelt haben, da eie am häufig¬ 
sten als Folge schwerer und schlecht behandelter Ge¬ 
burten vorkommt. — -Siebentes Capitel. Von der 
Wassersucht des nicht schwängern Uterus. Das Er¬ 
kennen dieser Krankheit, deren Kennzeichen übri¬ 
gens der Verf. angibt, ist nach ihm mit ausserordent¬ 
lichen Schwierigkeiten verknüpft. (Unter den Zei¬ 
chen vermisst Rec. jedoch die charakteristische Ver¬ 
dünnung des Mutterhalses.) Auf eine vermehrte 
Aussonderung der Haut und der Nieren darf bey die¬ 
ser Krankheit das Benehmen des Arztes nicht gerich¬ 
tet seyn, vielmehr muss dasselbe dahin gehen, den 
Organismus bey seiner Integrität zu erhalten und al¬ 
len Störungen vorzubeugen, die Paracentese des Un¬ 
terleibes widerräth er aber gänzlich. — Achtes Ca¬ 
pitel, Vom weiosen Flusse. Hier bloss von dem fluor 
albus vaginae. — Neuntes Capitel,. . Vom Scirrhus 
und Krebs der Gebärmutter. Ausser dem, was wir 
leider über die Prognose und Behandlung dieser 
Kraukheiten wissen , hat Hr. J. hier noch die Osian- 
drische Methode der Exstirpation ausführlich mitge- 
theilt, und die Indicationen für die Anwendbarkeit 
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derselben ganz richtig bestimmt. — Zehntes Capitel. 
Von den Krankheiten der Ovarien. Das Bekannte!_ 
Eilftes Capitel. Von den Krankheiten der Brüste. 
Handelt insbesondere vom Scirrhus und Krebs dersel¬ 
ben. — Zivöljtes Capitel. Von der Hysterie. Sie 
hat das Charakteristische, nichts Beständiges und 
Charakteristisches an 6ich zu haben. Nie fand sie 
der Verf. bey Schwängern und Säugenden (Rec. doch 
mehrmals), bey sanguinischen und cholerischen Wei¬ 
bern aber ausser diesen Zeiten am meisten; unfrucht¬ 
bare Weiber und alte Jungfrauen waren diesem 
Uebel weit mehr ausgesetzt als solche, welche öfter 
schwanger wurden. Das Geschlechtssystem hat an 
dieser Krankheit nur in so fern Theil, in wie fern 
es das Nervensystem am zeugungsfähigen W'eibe em¬ 
pfindlicher macht, und die normale Function der 
Verdauungsorgane, vermöge des genauen Zusammen¬ 
hangs mit denselben,'steigert, damit das Plus von 
Nahrungsstoff im weiblichen Körper möglich werde. 
Wenn sich dabey öftere Neigung zur Geschlechtslust 
einstellt, so ist dieses eine Folge und Wirkung der 
Krankheit, keinesweges aber das primäre Leiden 
selbst. Die Hysterie und Hypochondrie würden ein¬ 
ander ganz gleich seyn, wenn nicht der männliche 
und weibliche Charakter sie trennte, und in jedem 
Geschlecht einigermassen anders verlaufen machte; 
Diese Modification wird am Weibe vorzüglich 
a) durch das empfindlichere Nervensystem, b) durch 
div im physiologischen Zustande stärker von Statten 
gehende Verdauung, c) durch das empfindlichere 
und an der ganzen Oekonomie mehr theilnehmende 
Geschlechtssystem des Weibes, und d) durch die 
grössere Weichheit der Muskeln und des ganzen Pa- 
renchyma möglich gemacht. 

Sechster Abschn. Von den Krankheiten , welche 
das Weib nach den zeugungsfähigen Jahren be¬ 
fallen. — Alle Theile schrumpfen nun allmählich 
zusammen, welche durch das plus von Nahrungs° 
Stoff und durch die productive Thätigkeit in ein 
höheres Leben und in Turgescenz versetzt worden 
waren ; gewöhnlich verliert das Weib dabey viel 
von seiner Schönheit, und auch in der Psyche ge¬ 
hen bey ungebildeten Personen Veränderungen vor, 
welche dieselben nicht liebenswürdiger machen! 
Da übrigens mit dem Schwinden der Generations¬ 
kraft und mit dem Einschlummern der Geschlechts- 
theile die physiologischen Functionen des Weibes 
aufhören, welche diesem allein oder doch anders 
modificirt als beym Manne zukommen, so können 
auch keine Anomalien derselben als möglich ge¬ 
dacht werden, und es fällt daher die Annahme sol¬ 
cher Krankheiten von selbst weg. Auch entstehen 
die meisten Leiden in Rücksicht des noch übrigen 
vegetativen Lebens der Geschlechtstheile , welche 
das Weib nach den zeugungsfähigen Jahren noch 
zu ertragen hat, während die Generationskraft noch 
zugegen ist, und werden daher auf jene Zeit mit 
übergetragen. 
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NA T U R L E II R E. 

Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläu¬ 

terungen. Von Alex, von Humboldt. Erster 

Band. Tübingen, bey Cotta. i8°8* VIII. u. 

334 S. 

w ir folgen dem berühmten Verf. überall mit lebhaf¬ 

tem Vergnügen, wo er uns etwas von dem grossen 
Reichthume^ spendet, den er auf seiner Entdeckungs¬ 
reise durch Peru und Mexiko mit so vieler Aufopfe¬ 
rung und Gefahr eingesammelt hat. In diesen Blät¬ 
tern, welche wir mit dem grössten Vergnügen, das 
crewiss auch jedem gebildeten Leser reichlich zu 
Theil werden wird, wiederholt durchgelesen haben, 
beschäftiget sich der Verf. mit mehreren grossen Na- 
turgegensländen, die bald auf dem Ocean, bald in 
den Wäldern des Orinoco, bald in den Steppen von 
Venezuela, bald in der Einöde peruanischer und me¬ 
xikanischer Gebirge seine Aufmerksamkeit auf sich 
<rezo°en hatten. Er gibt uns die Eindrücke, welche 
jene Gegenstände auf sein Gemüth machen, nach 
Schilderungen wieder, welche er an Ort und Stelle 
entwarf. Und diese Schilderungen sind in einer so 
lebendigen und mahlerischen Sprache uns geschenkt, 
und dabey ist überall auf den ewigen Einfluss hinge¬ 
wiesen, welchen die physische Natur auf die mora¬ 
lische Stimmung der Menschheit, und auf ihre Schick¬ 
sale ausübt, dass in erstcrer Hinsicht die Phantasie 
davon ergriffen und in jene entfernten Gegenden 
hingezaubert, in letzterer Hinsicht aber auch der 
menschenfreundliche Endzweck des Hrn. Verfs. voll¬ 
kommen erreicht wird. Er hat nemlich diese Blätter 
bedrängten Gemüthern ( und wie viele sind deren 
jetzt nicht?) vorzugsweise gewidmet, und glaubt, 
dass, wer sich heraus gerettet aus der stürmischen 
Hebens welle., dem Erzähler gern in das Dickigt der 
Wälder, durch die unabsehbare Steppe und anf den 
hohen Bücken der Andeskette folgen werde. Zu ihm 
spreche der weltrichtende Chor: 

Ziweyter Hand. 

Auf ilen Bergen ist Freyheit! der Hauch der Grüfte 

Steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte. 

Die T'Jrelt ist vollkommen überall, 

J'Vo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Quaal. 

Die hier mitgetheilten Aufsätze sind, drey an de* 
Zahl, in den Sitzungen der kön. Akademie der Wis¬ 
senschaften zu Berlin vorgelesen, hier aber mit sehr 
wichtigen Anmerkungen, welche von der grossen 
Gelehrsamkeit des Hrn. Verf«. zeugen, versehen wor¬ 
den. I. Ueber die Steppen und IVüsten. Wenn 
man die Bergthäler von Caraccas und den inselrei¬ 
chen See Tacarigua, oder jetzt See von Valencia, 
welcher eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Gen- 
fersee haben soll, zurücklässt, so ruht der Blick in 
Süden auf Steppen, die scheinbar ansteigend, in 
schwindender Ferne den Horizont begränzen. Der 
Anblick derselben muss einzig in seiner Art seyn. 
Aus der üppigen Fülle des organischen Lebens tritt 
der Wanderer betroffen an den öden Rand einer pflan¬ 
zenleeren Wüste. Kein Hügel, keine Klippe erhebt 
sich inselförmig in dem unermesslichen Baume. Nur 
hier und dort liegen gebrochene FJötzschichten von 
200 Quadratmeilen Oberfläche, bemerkbar hoher als 
die angrenzenden Theile. Diese Erscheinung nennen 
die Eingebornen Bänke. Sie geben den kleinen Step- 
penflüssen ihren Ursprung. Auf der Rückreise vom 
Rionegro fand Hr. von H., als er die Llanos de Bar- 
cellona durchslricb, häufige Spuren von Erdfällen. 
Statt der hohen Bänke lagen hier einzelne Gyps- 
schicbten 3 bis 4 Toisen tiefer, als das umliegende 
Gestein; ja weiter westlich nahe an der Mündung 
des Cauraslroms in den Orinoco versank i'Jcjo bey ei¬ 
nem Erdbeben eia grosser Strich von einem dicken 
Walde, und es bildete sich in der Ebene ein See, der 
über 300 Toisen im Durchmesser hat; die hohen 
Bäume des Desrnamhus -, des Hymenäen - und Uva- 
rien - Geschlechts blieben lange grün und belaubt un¬ 
ter dem Wasser. Der Verf. bemerkt, dass unter al¬ 
len Zonen die Natur das Phänomen dieser grossen 
Ebenen darbiete, welche jedoch in jeder Zone einen 
eigenthümlichen Charakter hätten, der durch die 

* [74] 
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Verschiedenheit ihres Bodens, durch ihr Klima und 
durch ihre Höhe über der Oberfläche des IVIeercs be¬ 
stimmt werde. Im nördlichen Europa könne man 
die Heideländer, welche von der Spitze ton Jütland 
sich bis an den Ausfluss der Schelde erstrecken, zwar 
als wahre Steppen, aber von geringer Ausdehnung 
und hochhiiglicher Oberfläche, betrachten. — Einen 
grossem und ernstem Anblick gewahrten indessen 
die Ebenen im Innern von Afrika, welche man erst 
in den neuern Zeiten, gleich der weiten Fläche des 
stillen Oceans, zu durchforschen gewagt habe. Kein 
Thau, kein Regen benetze diese öden Flächen, und 
entwickle im glühenden Schooss der Erde den Keim 
des Pflanzenlebens. Heerden von Gazellen, sclmell- 
füssige Strausse, dürstende Panther!hiere und Lö- 
wen durchirren im ungleichen Kampfe den unermess¬ 
lichen Raum. Diese afrikanischen Ebenen füllen ei¬ 
nen Raum aus, der den des nahen JVlittelmeers fast 
dreymal übertrifft: ihre Lage unter dem Wendekreise 
oder doch wenigstens in ihrer Nähe bestimme ihren 
individuellen Naturcharakter. — Auf dem Berg¬ 
rücken von Mittelasien zwischen dem Altai und Mu¬ 
stag, von der chinesischen Mauer an bis gegen den 
Aral-See, in einer länge von 1000 Meilen, breiten 
sich die höchsten und ausgedehntesten Steppen der 
Welt aus, welche die uralte, langgebildete Mensch¬ 
heit in Tibet und Hindostan von den rohen nordasia¬ 
tischen Völkern scheiden, und einen bedeutenden 
Einfluss auf die wechselnden Schicksale des Men¬ 
schengeschlechts gehabt haben; denn sie haben, nach 
dem Verf. , die Bevölkerung gegen Süden zusammen- 
gedräugt, mehr als das Schneegebirge von Sirina- 
gur und Gorka das Verkehr der Nationen gestört, 
im Norden der Verbreitung milderer Sitten und d£s 
schaffenden Kunstsinns unwandelbare Grenzen ge¬ 
setzt, und durch die aus ihnen hervorbrechenden, 
und die cultivirtesten Länder überschwemmenden 
Schaaren von Hirtenvölkern mehrmals Unheil und 
Verwüstung über den Erdkreis gebracht. 

Die südarnerikanische Steppe nimmt einen Raum 
von 14000 Quadratmeilen ein: sie läuft nicht unun¬ 
terbrochen bis an die magellanische Meerenge fort, 
sondern wird durch die von der Andeskette östlich 
auslaufenden ßergjoche getrennt. Llanos und Pora- 
pas heissen diese sehr ungleichen Hälften dieser 
Steppe. Jene, die nördlichste Ebene von Südamerika, 
erscheint in jeder Hälfte des Jahres unter einer ver¬ 
schiedenen Gestalt, bald verödet, wiedas Libysche 
Sandmeer, bald eine Grasflur, wie die hohe Steppe 
von Mittelasien. Die Ursachen des verschiedenen 
Kiima’s der amerikanischen und afrikanischen Step¬ 
pen werden kurz , aber sehr richtig angegeben. Die 
Llanos sind zwar zur Viehzucht allerdings geeignet, 
aber die Pflege milebgebender Thiere war den ur¬ 
sprünglichen Einwohnern des neuen Continenls völ¬ 
lig unbekannt: der langhörnige Mouflou, die Vicun- 
nas und die Alpacas schwärmten unbenutzt in jenen 
Ebenen umher, ßey dieser Gelegenheit macht Hr. 

von H. theils die Bemerkung, dass Genuss von Milch 
und Iiäse, wie der Benitz und die Gultur mehlrei¬ 
cher Grasarten ein charakteristisches Unterschei¬ 
dungszeichen der Nationen des alt* 11 Welttheils s'ey, 
theils wagt er die Verrfiufhung, dass ein Stamm der 
IJiongnu, welcher, laut den chinesischen Jahrbü¬ 
chern, unter seinem Anführer Punon in Nordsibirien 
verschwand, bis Amerika vorgedrungen und in Me¬ 
xiko als d ulfeken oder Azteken erschienen sey. Diese 
Venmuhung würde, weil die Bewohner der asiati¬ 
schen Steppen selbst nicht ackerbauend waren, den 
Mangel der Getrai'dearten in dem neuen Continente 
erklären. Ein Negerselave des Cortes bauete den er¬ 
ster! Y\ aizen in Neuspanien, wovon er drey Körner 
unter dem aus Spanien als Provision für die Armee 
mitgebrachten Reisse gefunden hatte. In Quito hat 
man im FranciscanerkJostcr gleichsam als Reliquie 
'den irdenen Topf aufbewahrt, in welchem der erste 
Waizen enthalten war, den dort der Mönch Jodoco 
Rsxi aus Gent aussäete, und dessen Inschrift in alt¬ 
deutsch* m Dialekte den Deiikspruch enthielt: „teer 
aus mir trinkt, vergesse seines Gottes nicht." Auch 
das eiste Korn baueten franciscaner in der neuen 
Welt. 

In diesen amerikanischen Steppen befindet sielt 
kein Baum, ausser der Fächerpahne (Mauritta fie- 
xnosa), deren Stamm bis 2.5 f'uss Höhe" in iqo bis 
150 Jahren erreicht. Sie bildet an feuchten Orten 
herrliche Gruppen von frisch* m glänzenden Grün, 
ungefähr wie unsre Eljergebiische, und ernährt atn 
Ausflusse des Orinoco die unbezwungene Nation dt'r 
Guaiaunen, Aus den Blattstielen dieser Pahnenart 
weben sie Hängematten, spant.en sie künstlich von 
Baum zu nauin , um, während in der Regenzeit das 
Delta überschwemmt ist, nach Art der Affen auf den 
Bäumen zu leben. Diese schwebenden Glitten wer¬ 
den Theilweise mit Letten bedeckt, und auf diesem 
feuchten Letten zünden die Weiber zu häuslichen 
Bedürfnissen Feuer an. Wer bey Nacht anf dem 
Flusse vorüberfährt, sieht die Flammen hoch in der 
Luit. über nicht bloss sichere Wohnung, sondern 
auch mannichfaltige Speise gewährt dieser Baum. 
Ehe auf der männlichen Palme die Blüthenscheide 
ausbricht, enthält das Mark des Stammes ein sagoar¬ 
tiges Mehl, welches in dünnen, brodartigen Schei¬ 
den gedörrt wird. Der gegohrne Saft ist eh r süsse, 
berauschende Palmwein der Guaraunen. Die frisch¬ 
schuppigen Früchte, welche röthlichen Tannenza¬ 
pfen gleichen , können in verschiedenen Perioden ih¬ 
rer Reife genossen werden. „So finden wir auf der 
untersten Stufe menschlicher Geistesbildung (gleich 
dem Insccte, das auf einzelne Blüthentheile be¬ 
schränkt ist), die Existenz eines ganzen Völker¬ 
stamms an einen einzigen Baum gefesselt.“ 

Seit der Entdeckung des neuen Continents ist 
diese Ebene den Menschen bewohnbar geworden, 
und Viehzucht hat in dem unermesslichen Raume 

begonnen. Zahllose Schaaren verwilderter Stiere, 
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Pferde und Maulesel schwärmen in demselben um¬ 
her. Denn die Vermehrung dieser Thiere ist unge¬ 
heuer. — Wenrf unter dem senkrechten Strahle der 
nie bewölkten Sonne die verbrannte Grasdecke in 
Staub verwandelt worden ist, den die bewegte Luft 
in die Höhe treibt; wenn die Lachen, die die gelb- 
gebleichte Fächerpalme vor der Verdünstung schützte, 
allmählig ausgetrocknet sind; wenn Dürre überall 
den Tod verkündigt, und den Dürstenden überall das 
Trugbild des wellensclilagenden Wasserspiegels ver¬ 
folgt ; so bietet diese Steppe ein trauriges Bild dar. 
In dichte Staubwolken gehüllt und vom Hunger und 
brennenden Durste geängstiget, schweifen Pferde 
und Rinder umher, erstere mit langgestrecktem Halse, 
um durch die Feuchtigkeit des eingezogenen Luft¬ 
stromes die Nähe einer nickt ganz verdampften La¬ 
che zu erspähen. So wie im Norden die Thiere 
durch Kälte erstarren, so schlummert hier, tief in 
trocknem Letten vergraben, das Crocodill und die 
Boasschlange. Die Maulthiere suchen den Melonen- 
Cactus auf, welcher unter seiner stachlichten Hülle 
ein wasserreiches Mark verschliesst: mit dem einen 
Vorderlusse schlägt das Maulthier die Stacheln seit¬ 
wärts, und trinkt dann den kühlen Distelsaft. 

Endlich tritt nach langer Dürre die woblthätige 
Regenzeit ein. Das tiefe Blau des bis dahin nicht 
bewölkten Himmels wird lichter; nebelartig brei¬ 
ten die Dünste sich über dem Zeuith aus; der ferne 
Donner verkündigt den nahen, belebenden lieg n. 
Kaum ist die Erde benetzt, so wird sie mit bochauf- 
schiessendem Grase bedeckt, in welche. ’ zwar Pferde 
und Kinder nun irn frohen Genüsse des Lebens wei¬ 
den, aber sich auch der Jaguar versteckt, und die 
sorglos vorüberziehenden Thie re im leichten Sprunge 
erhascht und würgt. Bisweilen sieht man an den 
Ufern den Sümpfe der befeuchteten Letten sich lang¬ 
sam und schollenweise erheben, dann plötzlich mit 
heftigem Getöse die aufgewühlte Erde wolkenartig 
auffliegen: die Wasserschlange und das Crocodill stei¬ 
gen, durch den ersten Regenguss aus uem-Scheintode 
erweckt, dann aus ihren Gräbern hervor. — Die 
Steppentlüsse treten nun aus, und die Fläch«, wel¬ 
che kurz vorher an der fürchterlichsten Dürre gelit¬ 
ten hatte, gleicht nun einem unermesslich 1 Binnen- 
Wasser. , Mit jedem Tage verengt eich der trockne 
Raum, und die zusam^iengedrängten Thiere nähren 
sich kärglich von der über dem Wasser schwimmen¬ 
den, blühenden Grasrispe. Viele Füllen ertrinken, 
und viele werden eine Beute der Crocodille. Noch 
einen Feind haben die südamerikanischc-a Pferde an 
den elektrischen Aalen, welche aic Sumpfwasser 
von Bera und Rastro erfüllen. Der Fang dieser 
Gymnoten wird von dem Verf. bey dieser Gelegen¬ 
heit beschrieben. 

Dieses grosse Naturgemälde beschlicsst Hr. v. II. 
mit der Betrachtung der Erdstriche, welche die 
Steppe begränzen. Nördlich zwischen der Gebirgs¬ 
kette von Venezuela und dem antiilischen Meere lie¬ 
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gen gewerbsarae Städte, reinliche Dörfer und sorg¬ 
sam bebaute Fluren an einander gedrängt; selbst 

Kunstsinn und wissenschaftliche Bildung sind längst 
darin erwacht. Gegen Süden umgibt die Steppe eine 
schaudervolle Wildniss. Tausendjährige Wälder, 
ein undurchdringliches Dickig erfüllenden feuchten 
Erdstrich zwischen dem Orinoco und dem Amazo¬ 
nenflusse. In dieser grossen und wilden Natur leben 
mannichfaltige Geschlechter der Menschen, einige 
nomadisch, dem Ackerbau fremd, Ameisen, Gummi 
und Erde geniessend, ein Auswurf der Menschheit, 
andre angesiedelt, von selbst erzielten Früchten ge¬ 
nährt, verständig und sanfterer Sitten. Wenn in 
der Steppe Tieger und Crocodille mit Pferden und 
Rindern kämpfen, so sehen wir an ihrem waldigen 
Ufer, in den Wildnissen der Guayana, ewig den 
Menschen gegen den Menschen gerüstet. „So berei¬ 
tet der Mensch auf der untersten Stufe thierischer 
Rohheit, so im Scheinglanze seiner höheren Bildung 
6ich ßtets ein mühevolles Leben. So verfolgt den 
Wandrer über den weiten Erdkreis, über Meer und 
Land , wie den Geschichtsforscher durch alle Jahr¬ 
hunderte, das einförmige, trostlose Bild des entzwey- 
ten Geschlechts,“ 

Der zv'eyte Aufsatz enthält Ideen zu einer Phy¬ 
siognomik der Gewächse. Unter den Soooo'Pflanzen- 
arten , welche PP'Utdenow's grosses Werk über die 
Pflanzenarten genau zergliedert, und die gewiss mit 
noch 3 bis 10000, darin nicht aufgenommenen ver¬ 
mehrt werden können, bemerkt man wenige Haupt¬ 
formen, auf welche sieh alle übrige zurückfiiliren 
lassen. Bey Bestimmung dieser Formen muss man 
nicht auf die kleinsten Theile der Blüthen und 
Früchte, sondern nur auf das Rücksicht nehmen, 
was durch Masse den Totaleindruck einer Gegend 
individualisirt. Wo die Gewächse sich als Massen 
darstellen, fliessen Umrisse und Verthe.ilungen der 
Blätter, Gestalt der Stämme und Zweige in einander. 
Neunzehn Pflanzenformen bestimmen hauptsächlich 
die Phj.iognomie der Natur, nach unsrer jetzigen 
Kenntniss der Botanik. Denn im südöstlichen Asien, 
im Innern von Afrika und Neuholland, in Südame¬ 
rika vom Amazonenflusse bis zum Gebirge Chiquitos 
ist uns die Vegetation noch völlig unbekannt. Die 
PaPnen, die Pisang - oder Bananen-, die Malven-, 
Mimosen-, Cactus-, Heidekraut-, Orchideen-, Ca- 
suarinen-, Nadelhölzer-, Poihosgewächs-, Lianen-, 
Aloe-, Gras-, FarrenkräuKr-, Liliengewächs-, Wei¬ 
den-, Myrthengewäcbs-, Melastomen-und Lorbwer- 
forrn. Jede dieser Formen ist mit Bemerkungen 
versehen worden, die das Lesen dieses Aufsatzes 
höchst angenehm machen , aber durch das Losreissen 
von ihren Umgebungen viel von ihrem Anziehenden 
verlieren würden. 

Der Hr. Verf. me.ynt, dass es ein Unternehmen, 
eines grossen Künstlers Werth, sey, den Charakter 
aller dieser BaumgruppLii nicht in Treibhäusern 
oder in den Beschreibungen der Botaniker, sondern 



LXX1V. Stück. 

in der grossen Tropennatur selbst, wo die Vegeta¬ 
tion so ausserordentlich üppig ist, zu studieren. 
Wie interessant und lehrreich für den Landschafts¬ 
maler wäre ein Werk, Welches dem Auge die auf- 
gezählteu Formen erst einzeln und dann in ihrem 
Contraste gegen einander, darstellte. Wie mahlc- 
risch nehmen sich baumartige Farrenkräuter aus, 
die ihre zartgewebten Blätter über die mexikani¬ 
schen Lorbeereichen ausbreiten! Wie reizend sind 
Pisanggebiische, von hohen Bambusgräsern um¬ 
schattet ! 

Dass die Vegetation in den Tropenländecn äus- 
serst üppig sey, belegt Hr. v. H. mit einigen Bey- 
spielen, wovon Rec. nur das von der Blume einer 
an den schattigen Ufern des Madalenflusses wach¬ 
senden, rankenden Aristolochie anführt, welche, 
vier Fuss im Umfang, von den indischen Knaben 
in ihren Spielen iniilzenartig über den Kopf gezo¬ 
gen wird. 

Der dritte Aufsatz ist den lVasserfüllen des 
Orinoco bey Atures und JSlaypures gewidmet. Der 
ISlame Orinoco, den die ersten Entdecker dem 
Flusse gegeben haben, ist im Innern des Landes 
unbekannt: man nennt ihn, den Amazonen - und 
den Magdalenenstrom, schlechthin nur den Fluss, 
allenfalls den grossen Fluss, das grosse fVasser. 
Die Strömung, welche der Orinoco zwischen dem 
südamerikanischen Continent und der Insel Trini¬ 
dad erregt, ist so mächtig, dass Schiffe, welche 
bey frischem Westwinde mit ausgespannten Seegein 
dagegen anstreben, sie kaum zu überwinden ver¬ 
mögen. Der Anblick dieser Gegend , und die Menge 
süssen Wassers überzeugte Colon von dem Daseyn 
eines amerikanischen Continents. Der Orinoco ge¬ 
hört zu den sonderbaren Strömen, welche nach 
mannichfaltigen Wendungen gegen Westen und 
Osten zuletzt dergestalt zurücklaufen, dass sich ihre 
Mündung fast in einem Meridian mit ihren Quel¬ 
len befindet. Unfern der Mündung des Guaviare 
und Atabapo, welche in den Orinoco lallen, und 
seine Richtung gleich nach Norden bestimmen, steht 
die edelste Form aller Palmengewächse, der Piri- 
guao, dessen Stamm 60 Fuss hoch, und dessen 
Früchte, gelb mit Purpurröthe untermischt, Pfir¬ 
sichen gleichen, wovon 70 bis fio ungeheure Trau¬ 
ben bilden, deren jährlich jeder Stamm drey zur 
Pieife bringt. Bis an die Mündung des Guaviare 
läuft der Orinoco längs dem südlichen Abfall des 
Gebirges Parime hin. Wo er aber bey San Fer¬ 
nando de Atabapo sich plötzlich nordwärts wendet, 
durchbricht er einen Theil der Gebirgskette selbst. 
Hier liegen die grossen Wasserfälle von Atures und 
Maypures. „Der Indianer - Mission Cariebana ge¬ 
genüber wird der Reisende durch einen sonderba¬ 
ren Anblick überrascht. Unwillkührlich haftet das 
Auge auf einem schroffen Granilf» Isen, einem Wür- 
f> 1, der, 200 Fuss hoch, sennrecht abgesiürzt, auf 
seiner obern Fläche einen Wald von Laubholz trägt. 
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Wie ein cyclopisches Monument von einfacher 
Grösse erhebt sich diese Feiemasse hoch über den 
Gipfel der umherstehenden Palmen. In scharfen 
Umrissen schneidet sie sich gegen die liefe Bläue 
des Himmels ab — ein Wald über dem Walde.“ 
Die Cataracten von Maypures bestehen nicht, wie 
der 140 Fuss hohe Pall tjes Niagara, in dem ein¬ 
maligen Fierabstürzen einer grossen Wassermasse. 
Sie sind auch nicht Flussengen oder Pässe, durch 
welche sich der Strom mit beschleunigter Geschwin¬ 
digkeit durchdrängt, wie der Pongo von Manseri- 
che im Amazonenflusse. Sie erscheinen, als eine 
zahllose Menge kleiner Kaskaden, die wie Staffeln 
auf einander lolgen. Sie werden durch einen Ar- 
ehipelagus von Inseln und Klippen gebildet, wel¬ 
che das ßooo Fuss weite Flussbette dermaassen 
verengen, dass oft kaum ein co Fuss breites freyes 
Fahrwasser übrig bleibt. Durch Barometermessun¬ 
gen hat der Vcri. zu seinem Erstaunen gefunden, 
dass das ganze Gefälle dieser Kataraeten kaum cg 
bis 50 beträgt, und dass folglich das fürchterliche 
Getöse und das wilde Aufschäumen des Flusses 
F'olge sowohl der Verengerung seines Bettes durch 
zahllose Klippen und Inseln, als auch des Gegen¬ 
stromes sey, den die Form und Lage der Felsmas¬ 
sen erregt. — Den schönsten Anblick dieser Kata¬ 
racte hat man, wenn man aus dem Dorfe Maypu¬ 
res über dem Felsen Manimi zum Flussbette her¬ 
absteigt. Hier bietet sich auf einmal dem Auge 
eine meilenlange schäumende Fläche dar: eisen- 
schwarze Felsenmassen ragen burgartig aus dersel¬ 
ben hervor. Jede Insel, jeder Stein ist mit üppig 
anstrebenden Waldbäumen geschmückt. Dichter 
Nebel schwebt ewig über dem Wasserspiegel; durch 
die dampfende Schaumwolke dringt der Gipfel ho¬ 
her Palmen. Wenn sich im feuchten Dufte der 
Strahl der sinkenden Abendsonne bricht, dann ent¬ 
stehen farbige Bogen , und verschwinden; ein Spiel 
der Lüfte, schwankt das ätherische Bild. — Die 
Ursache, warum man bey Nacht stärker, als bey 
I age das Brausen eines Stroms, auch in unsern 
Gegenden, hört, sucht Hr. von H. in der den Tag 
über aufsteigenden warmen Luft, welche der Fort¬ 
pflanzung des Schalles hinderlich sey. 

Die Kataracte von Atures ist ganz der von 
Maypures ähnlich; wie diese, eine Inselwelt, zwi¬ 
schen welcher der Strom sich in einer Länge von 
3 bis 4 lausend Toisen durchdrängt; ein Palmen¬ 
gebüsch, mitten aus dem schäumenden Wasserspie¬ 
gel hervortretend. An dem endlichen Eingänge die¬ 
ser Kataracte liegt, „am rechten Ufer des Flusses, 
die unter der» Indianern weit berufene • Höhle von 
Ataruipe. Die Gegend umher hat einen grossen 
und ernsten Naiurcharakter, der sie gleichsam zu 
einem Natiöualbegräbnisse eignet. Man erklimmt 
mühsam und nicht ohne Gefahr eine steile und 
völlig nackte - Granitwand, und es wurde dies « 
Unternehmen kaum möglich seyn, wenn nicht grosse 
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Feldspathkfystalle, der Verwitterung trotzend, aus 
dem Gesteine zolllang hervor träten. Die herrliche 
Aussicht von der Kuppe herab belohnt die Anstren¬ 
gung und überstandene Gefahr. Die Höhle, oder 
vielmehr das Gewölbe, welches durch eine weit 
überhangende Klippe, oder Bucht gebildet wird, 
die von den Wassern, als sie einst diese Höhe er¬ 
reichten, ausgewaschen worden ist, war ehedem 
die Gruft eines jetzt vertilgten Völkerstammes, in 
welcher noch 600 wohlerhaltene Skelette von allen 
Altern, in eben so vielen, aus den Stielen des Pal¬ 
menlaubes geilochtcncn Körben, gezählt wurden. 
Die Knochen sind auf dreyerley Art zubereitet, 
entweder gebleicht, oder mit Onoto, dem Pigment 
der Bixa orellana roth gefärbt, oder endlich mu¬ 
mienartig zwischen. wohlriechendem Harze in Pi- 
sangblätter eingeknetet. Neben den Körben findet 
inan Urnen von halbgcbranntem Tlione, welche die 
Knochen von ganzen Familien zu enthalten schei¬ 
nen, und wovon die grossem 3 Fuss hoch und 
5-1 Fuss lang, von angenehmer ovaler Form, grün¬ 
lich, mit Henkeln in Gestalt von Crocodillen und 
Schlangen, an dem ober» Bande mit Mäandern und 
Labyrinthen geschmückt sind. Es geht die Sage 
unter den Guarcken - Indianern , die tapfern Aturer 
hätten sich, von den Kariben bedrängt, auf die 
KUppen clor Kataracten gerettet, wo der bedrängte 
VölkersUrnm und mit ihm seine Sprache unterging. 
In dem unzugänglichsten Tlieile der Kataracte fin¬ 
den sich ähnliche Grüfte. Aus der erstem nahm 
Hr. von H. ein vollständiges Skelett, welches aber 
bey einem Schilfbruche an der afrikanischen Küste 
zu Grunde ging, dann noch mehrere Schädel für 
Hrn, Hofr. Blumenbachs Sammlung mit, wovon 
auch einer glücklich in dessen Hände gekommen 
ist. — Das Ende dieses Aufsatzes ist zu schön, als 
dass wir uns enthalten könnten, dasselbe unsern 
Lesern mitzutheilen: „In ernster Stimmung ent¬ 
fernten wir uns von der Gruft eines untergegange¬ 
nen Völkerstammes. Es war eine der heitern und 
kühlen Nächte, die unter den Wendekreisen so 
gewöhnlich sind. Mit farbigen Biogen umgeben 
stand die Mondscheibe hoch im Zenith. Sie er¬ 
leuchtete den Saum des Nebels, der in schar¬ 
fen Umrissen , wolkenartig , den schäumenden 
Fluss bedeckte. Zahllose Insecten gossen ihr 
xöthliches Phosphorlicht über die krautbedeckte 
Erde. Von lebendigem Feuer glühte der Boden, 
als habe die 6ternvolle Himmelsdecke sich auf 
die Grasflur niedergesenkt. Rankende Bignonien, 
duftende Vanilla , und gelbblühende Banistevien 
schmücken den Eingang der Höhle. Ueber dem 
Grabe rauschen die Gipfel der Palmen. So ster¬ 
ben dahin die Geschlechter der Menschen. Es 
verhallt die rühmliche Kunde der Völker. Doch 
wenn jede Bliithe des Geistes welkt, wenn im 
Sturm der Zeilen die Werke schaffender Kunst zer¬ 
stieben, so entspriesst ewig neues Leben aus dem 

Schousae der Erde. Rastlos entialtet ihre Knospen 

die zeugende Natur — unbekümmert, ob der fre¬ 
velnde Mensch (ein nie versöhntes Geschlecht) die 
reifende Frucht zertritt. “ 

Noch müssen wir au6 den reichhaltigen An¬ 
merkungen Einiges ausheben. Um den See von 
Valencia werden beyde Abarten des Zuckerrohrs, 
das gemeine und das Tahitisclie, gebauet. Letzte¬ 
res hat nicht allein ein lebhafteres, schon in grosser 
Entfernung unterscheidbares Grün, sondern ist auch 
saftreicher, so dass es auf gleichem Flächenraume 
ein Drittel Zucker mehr, als das gemeine, liefert. 
Und bey dem grossen Holzmangel auf den westindi¬ 
schen Inseln, wo man die Zuckerpfannen mit 
Orangenholze heizt, ist das Tahitische wegen sei¬ 
ner grossem Dicke im Holze dem andern weit 
vorzuziehen. In der Insel Cuba bringt ein Flächcn- 
raurn von 34969 Quadrat-Toisen 370 Centner Zucker 
hervor, wenn die Flache mit Tahitischem Rohre be¬ 
pflanzt ist, und von einer Million Centner, welche 
Cuba jetzt ausführt, ist die Hälfte Erzeugnis aus 
dieser Art von Zuckerrohre. Ausser diesen zwey 
Arten baut man noch eine dritte, rüthliche Sorte 
aus Afrika an (Canna de Guinea), welche zur Fa- 
brication des Zuekerbranntweins für sehr vortheil- 
haft gehalten wird. •— So wie die Cultur und 
mit ihr die Salubrität eines Landes zunimmt, Bo¬ 
den und Klima trockner wird, nehmen auch die 
Cacaopflanzungen ab. — Die Franziskaner-Mönche 
Garces und Font sind die letzten Reisenden, welche 
die räthselhaften Trümmern des Azteken-Pallastcs 
in der Steppe, südlich vom Gylaflusse, 1775 be- 
sucht haben. Sie versichern, die Ruinen nähmen 
über eine Quadratmeile ein. Die ganze Ebene ist 
dabey mit Scherben von künstlich gemaltem irde¬ 
nem Geschirr bedeckt. Der Hauptpallast von un¬ 
gebranntem Letten hat 420 Fuss Länge und 260 
Fuss Breite. —- Unter den grossen Heerden von 
Cervus mexicanus, welche in den Steppen von Ca- 
raccas hernmschwärmen , sind viele ganz weisse 
Spielarten. — Der Speichel, womit die 45 Fuss 
Länge erreichende Boa ihre Beute bedeckt , ver¬ 
mehrt die schnelle Fäulniss; das Muskelfleisch wird 
dadurch so gallertartig erweicht, dass die Schlange 
ganze Glieder des erlegten Thieres durch den 
schwellenden Hals zwingt. Der Hr. Verf. hält die 
südamerikanische Boa eonstrictor für verschieden 
von der ostindischen. — Von den Erde fressenden 
Otomaken, und andern, die nemliche Nahrung lie¬ 
benden Nationen S. 142 —153. — Diese Otomaken 
vergiften oft den Nagel am Daumen mit Curare. 
Blosses Eindrücken dieses Nagels wird tüdtlich, 
wenn d$s Gilt sich dem Blute beyrnischt. Herr 
von H. hält die rankende Pflanze, woraus dieses 
Gilt bereitet Wird, der Pbysionomie nach für eine 
Phylanthus; denn er fand sie nicht blühend. — 
Die senkrechte Höhe des Chimborazo ist nach der 
von Humholdlschen Messung 3350 Toisen, welche 
Bestimmung in der Mitte zwischen den von den 
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französischen uml spanischen Akademikern gegebe¬ 
nen liegt. Ueber die Etymologie dieses Namens. — 
Die Cundur, die Riesen unter den Geyern, ivo* 
von die grössten Individuen mit ausgespannten Flü¬ 
geln i4 Fuss maassen, schweben in einer so grossen 
Höhe, dass jedes andre Thier daselbst nicht würde 
leben können; denn in einer Höhe von 0263 rI oisen 
über der Meeresoberfläche erblickte Herr von H. 
einen Vogel dieser Art in einer Höhe schweben, 
wo er AVie ein schwarzes Pünktchen erschien. 
Bedenkt man die grosse Durchsichtigkeit dt.r iieig- 
luft unter dem Aequator, bey • welcher man den 
* ei98en Mantel einer reitenden Person in einer 
horizontalen Entfernung von 1402c Toisen , also 
unter einem Sehwinkel von 15 Secunden , mit 
Vilnsspn Augen unterscheiden kann, so w ird man 
die schwindelnde Höhe, in welcher jener Vogel 
schwebte, zu berechnen im Stande seyn. Und 
dennoch schliesst dieser Vogel, welcher sich stun¬ 
denlang in so luftdünnen Regionen aufhält , bis¬ 
weilen0 plötzlich zum Meeresufer auf seinen Raub 
herab, und durchläuft in kurzer Zeit gleichsam alle 
Klima te Eine gewiss merkwürdige Erscheinung 
für die Physiologie! — Die Palmen gewähren Bey- 

•eie des" höchsten Pflanzen Wuchses : Cferoxylon 
andicola erreicht 160 bis 1Q0 Fuss Höhe: die Eu- 
ralvulus-Stämme auf von Diemens Land waren nur 
,,0 Vuss hoch. — ln allen Continenten finde man 
unter den Wendekreisen Pisangcultur. — Die rie- 
senmässigen Boababs, deren Stämme 10 bis 12 Fuss 
hoch und 77 Fuss im Umfange betragen, haben 
Wurzeln von 120 Fuss Länge. Die Platanen am 
Olüoufer bey Marietta haben noch in 20 Fuss Hohe 
Pinea Stamm von 47 Fass Umfang. Auf der Insel 
Tuba hat'man herrliche Breter von Swietenia ma- 
haeony zu 35 Fuss Länge und 9 Fuss Breite ge- 
sehen — Doch diese sey genug, um die Eryvar- 
tu-ja der Leser auf das zweyte Bändchen möglichst 
*11 erregen, welches von einer so reichen Gegend, 
als Südamerika ist, noch manches Gemälde von 
kuurscenen liefern wird, das Belehrung und Ver¬ 
zügen in gleich hohem Grade zu gewähren im 

Stande ist. 

B O T A N 1 K. 

Der Botaniker ohne Lehrer. Eine Anweisung zur 

Pflanzenkunde in Briefen an eine Freundin der 

Natur nach J. J. Rousseau und H. v. C. bear¬ 

beitet und mit Anmerkungen begleitet von D. 

J L. G. Meinecke, Lehrer am hön. Pädagogium etc. 

Mit vier illura. Kupfertafeln und einer Tabelle. 

Halle, bey Hendel. 561 St 8- (l Thlr. 8 g1"*) 

Das Original dieser Schrift (Le botaniste sans 

maitre) ist bereits in dieser Zeitung angezeigt. Die 

vorliegende Umarbeitung aber hat so viel Eigenes, 
dass sie als selbstständiges buch angesehen werden 
kann. Die Rousseauischen Briefe sind lesbar über¬ 
setzt und mit einigen Anmerkungen versehen. 
Hierauf folgt eine kurze Geschichte der Botanik, 
die hier wohl nicht am bequemsten Orte steht; 
dann Darstellung des Linneischen Systemes und Ei¬ 
niges über Tournefort’fi und Jussieu’s System; erst 
was Classen und Ordnungen betrifft, dann auch 
mit kurzen Notizen über die einzelnen wichtigsten 
genera jeder Classe. Dieser letztere Theil des Euchs 
aber scheint uns seinen Zweck nicht ganz zu er¬ 
reichen. Bey der unvermeidlichen Kürze der No¬ 
tizen oder Definitionen kann die Darstellung keinen 
erklärenden Commentar des Linneischen Pflanzen¬ 
systems abgeben , behindert dagegen durch den 
fortlaufenden ßriefstvl die schnelle Uebersicht, die 
die tabellarische Form des Systems gibt, entbehrt 
die Vollständigkeit, und macht daher den Gebrauch 
des Systems dabey immer nöthig; zumal da auch 
von den Speciebus gar nicht die Rede seyn kann. 
Ueberhaupt hat die Briefform in Büchern , die 
nicht blos allgemeine Einleitungen, sondern detail¬ 
lierte Zusammenstellungen geben, eine grosse Unbe¬ 
quemlichkeit. denn nach einander lesen läset sich 
so ei was nicht, es ist gar kein Brief und einzelne 
Begiiire aus einer stylisirten Abhandlung zusam¬ 
menlesen ist eine beschwerliche Arbeit, das fühl¬ 
ten selbst Leser der vortrefflichen Sprengelschen 
Briefe über die Botanik, die nicht grüble Botaniker 
waren. Dann aber hat auch der Hr. Verf. auf die 
neuen Bearbeitungen des Systems zu wenig Rück¬ 
sicht genommen oder nebu en können. Am aller¬ 
meisten ist das auffallend bey den Kryptogamisten, 
wo der Verf. fast nur Schrebers (nicht Linne’s, wie 
er sagt, denn Linne kennt keine miscellaneas) Ein- 
theilung folgt; auch einiges nicht gut beschreibt, 
indem er z. B, die Blätter der pilularia wankend 
nennt, was sie nicht sind. Die Anweisungen, die 
pflanzen aufzulegen und zu trocknen sind etwas 
zu kurz bey den Anweisungen die Blülhentheile 
aufzulegen und fast zu umständlich bey Beschrei¬ 
bung der Ausbreitung der Blätter, auch eine Haupt¬ 
regel, dass der Habitus der Pflanze möglichst erhal¬ 
ten werden muss, nicht herausgehoben. Der Abriss 
der Anatomie ist gar zu kurz ausgefallen und ohne 
Benutzung der vielen neuen phytotomischen, die 
ganze Ptlanzenanatomie gar sehr simpiificirenden, 
Arbeiten entworfen, wie denn z. B. niemand mehr 
im ganzen Baste Spiralgefässe annimmt; auch an 
vielen Stellen durch Kürze und Voraussetzung von 
Kenntniss der Anatomie der Thiere etwas dunkel. 
Die Abbildungen stellen gut zergliederte Theile der 
Blumen vor , sind aber schlecht gezeichnet und 
plump illuminirt. 

Neues botanisches Taschenbuch Jiir die Anfänger 

dieser /Wissenschaft und der Apothekerkunst auf 
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ficrausgegebeu von D. David ständlicker Trivialnamen, und wünscht unpassende 
Pro- mit bessern vertauscht zu sehen; allein lassen wir 

doch die gegebenen Namen, die zwar dem Aniän- 

1 ißt 

das Jahr igo9. 

Heinrich Hoppe, Fürstl. Primat. Sanilätsratlie, 

fessur der Botanik am Lyceunr zu St. Paul und Director 

des botanischen Gartens zu Regensburg etc. Nürnberg 

und Alldorf, bey Monath und Kussler. 1309. 3. 

IV. und 242. (20 gr.) 

Dieses Stück eines schon im zweyten Jahr- 
zehend fortschreitenden Jahrbuches enthält mehrere 
interessante Abhandlungen. I. Aufmunterung zum 
Studium der Botanik in einer Bede an seine Zu¬ 
hörer von dem Herausgeber, II. Ueber die Be¬ 
fruchtung der Orchiden von dem Herrn C. M. Ruh- 
land in Landshut. Herr Bubland beobachtete, dass 
bey den Orchiden die beyden Antherenkngelclu n 
sich, wenn die Blume'eben aufblnhen will, nach 
dem Stigma zuneigen und übet denselben schwe¬ 
ben bey orchis militaris; bey scrapias rubra sich 
ganz aut das Stigma legen und ankleben, und bey 
satyrium (bey Welcher Art?) kleben die Amtieren 
nicht bloss an die vordere Wand d> s eigen (liehen 
Stigma an, sondern verwachsen ganz dan.it vermit¬ 
telst einer deutlichen, durch das Messer darstell¬ 
baren Membran. Diese B< obachtui g< n verdienen 
an meinem Arten wiederholt zu werden. Es ha¬ 
ben sich hier mehrere Druckfehler eiliges* blichen, 
z. B. balaxis zweimal statt malaxis, Vitium statt 
lilium. Hl. Botanische Bemerkungen auf einer 
B* ise über Salzburg und Kärniben nach Oesterreich 
im Sommer 1303 von dem firn Gia en \ 011 Stern- 
berg.. Enthält m.ehrcie Bemerkungen über Saxifragus, 
dianthus alpestris, der ioha omnia \ ag nanlia, uiclit 
summa vagiuantia, wie VVilldenovv sagt, hat, An¬ 
zeige der Pflanzen der eben nicht sehr reichen 
Iieichensteincr Alpe, des Brrihl’s östlich von Krerns- 
immster und einige Nachrichten über Böhmen und 
Prag. IV. Fragmente aus der Physiologie der Pflan- 
zen von D. und Prot. Crorne. Betrifft die Frage, 
ob die Auswüchse auf den Blättern alle krankhafte 
Productionen oder manche von ihnen Pflanzen sind, 
also die Botaniker Recht haben sie als aecidia etc. 
zu beschreiben, aber es wird blos auf die Wahr¬ 
scheinlichkeit der erstem Meynung hingedeutet und 
nichts Bestimmtes entschied ri, was auch bey des 
Yerfs. mangelhaften Begriffen von 1 f a.ize, After¬ 
organisation etc. nicht anders kommen konnte, da 
zugleich mit ihnen Mangel anatomischer Unter¬ 
suchungen verbunden ist. Der Verf ist auch der 
Meynung, dass die Pflanzen Erdarten mechanisch 
mit einsaugen, allein das dürfte ihm schwer fallen 
zu beweisen ; dass Pflanzen auf Kalkboden erwach¬ 
sen, mehr Kalk enthalten als andere, deutet gar 
nicht auf mechanische Einsaugung hin. V. Ueber 
die Hindernisse, welche der Verbreitung des bota¬ 
nischen Studiums entgegenstehen, von dem Heraus¬ 
geber. Erwähnt besonders ehe Schwierigkeiten der 
Classification nach der Zahl der Staubfäden und 
der Nomenclatur, namentlich unpassender, unver- 

gf*i Sch wie i igk eiten verursachen, und bestehen nur 
dai aut, dass die Namen für neue Entdeckungen 
gut gewählt werden müssen: nomina recepta, licet 
inepta. non mutända sunt. Linne. VI. Tabellari¬ 
sche Uebersicht der Abbildungen von Gräser«, die 
in Leers Bora herbornensis enthalten sind , von 
dem Herausgeber. Zuerst das Verzeichniss nach 
Leers selbst, dann Berichtigungen nach des Verls., 
Schräders und anderer Beobachtungen. Bey Gele¬ 
genheit von phleum riodosum sagt der Verf.: viel¬ 
leicht sey auch avena bulbosa einerley mit elatior. 
Itec. fiat bulbosa schon mehrere Jahre cultivirt, 
aber immer beständig gefunden. VII. Ueber \ er- 
buscum und einige seiner Arten von Hrn. Director 
Schrank. Herr Schrank zählt hier auf l. mit fünf 
Staubiäden: Ytrbascum I bapsus , einfach, jedoch 
zuweilen ästig, wenn ,der Hauptstiel durch Thiere 
verletzt wird, aber auch ohne diese Verletzung ist 
die Infiortseenz zuweilen ästig. 2. V. bicolie. vom 
vorigen verschieden blos durch doppelten, aber zu¬ 
sammemgewachsenen, Griffel.. 3. V. angustiu*, w o¬ 
zu Dodenaus und Aiton’s Citat von verb. thapsoi- 
des in WilJdenow species plantarum, nicht aber 
V ei b. thapsoides L., das der Verf. für Spielart des 
Thapsus halt, gezogen wird. 4. V. Boerhaavii; 

5. Jioccosum Persoon.; 6. Lychnitis; 7. ui», um ; 

3- phoeniceum ; <). lilattaria; 10. sinuatum ; 11, un- 

du lat um Pers. Tournef. 11. mit vier Staubfäden: Ver- 
baseum L. Celoia L.; 12. phlomoides. Der Verf. 
vermuthet, .dass die italienische Pflanze von der 
Deutschen verschieden seyn könne; sie trägt aus 
jeder Achsel des Bluthenbiattes nur einzelne und 
einfache Bluthenstiele; 13. pinnatifidum; ^.orien¬ 

tale; 1.5- Arcturus. Es ist wahr, Celsia und Ver¬ 
läse um kommen einander besonders durch Vermit¬ 
telung der Blattaria und Arcturus, die bisweilen 
fünf Staubfäden und fast eine corolla aequalis hat, 
sehr nahe: allein sie zusammenzuwerfen durfte, 
da sie so lange als getrennt standen, nicht rathsam 
seyn, denn wollten wir alle genera, die durch ein¬ 
zelne species intermedias in einander übergehen, 
zusammen w erteil: so hätten wir bald gewiss die 
Ungeheuern langen genera wieder, die ehedem die 
UeberSicht der Arf^u fast unmöglich machten. 
Künstliche Abschnitte müssen wir überall dulden, 
denn unser ganzes System ist nur der Natur auf- 
gedrungen und immer künstlich. Der Verf. sagt, 
die ganze Didyuamia angiospermia sey eine ver- 
krüpelte Pentandrie, wo der fünfte Staubfaden auch 
zuweilen da sey, Das ist grösstenfheils wahr und 
bekannt, hindert aber nicht die Trennung didyna- 
mia von peiitandria; zumal da die Ausnahmen in 
der Didvnamie, wo ein vollkommner Staubfaden 
vorkommt, doch selten sind. VI11. Fortsetzung rb s 

systematischen Verzeichnisses der hryptogamischen 
Gewächse, die bisher um ßegeusburg entdeckt \\or- 



de« sind, die Pilze enthaltend. Von Herrn Prof. 
DuvaL Enthält nach Persoona synopsis fungorum 
40 sphaerias, unter denen eine neue sph. ulmi, 
tHeils in Wäldern, theils im Hause auf Brennholz, 
wobey es gut gewesen wäre zu bemerken, woher 
das Holz gebracht worden war, gesammelt; eine 
stilbospora, 4 hysteria, 9 Xyloma, darunter X. an- 

dromedae; und das auch in andern Gegenden nicht 
seltne vielleicht zu rubrum gehörige, hier zuerst 
vom Verf. beschriebene X. padi, das vom ruhro 
durch weisse Subötanz und pomeranzenfai bige 
Holen sich auszeichnet, 2 Naemaspora, 3 tuber- 
cularia , wo der Verf. sagt , vulgaris tödte die 
Aeste, an denen sie wächst; allein die Aeste, die 
schon so weit herunter gekommen sind, dass die 
tubercularia wachsen kann, sterben auch ohne sie, 
3 sclerotium blos nach ihrem Standorte benannt 
ohne Beschreibung ihrer besondern Gestalt , also 
wenigstens einige Llos loco, nicht specie verschie¬ 
den ; eine heisst durch einen Druckfehler auris 
campestris, muss aber heissen aceris campcsiris, 
3 geastrura, nur ein bovista, 1 tnlostoma, 5 lyco- 
perdon, worunter das wunderbare giganteum, über 
dessen Standort Bec. nähere Auskunft wünschte ; 
Herr Duval bat es auf Bergen, Bee. in Gärten 
auf alten Miststäten ohne anscheinende Wurzel ge¬ 
funden und ein Exemplar \ Elle im Durchmesser 
gross gesehen; 1 scleroderma, 3 lycogala, c fuligo, 
nur 3 triebia, nur 2 stemonitis, nur 14 accidium, 
darunter ein neues auf geranium dissectum, des¬ 
sen Saaraen aber nicht beschrieben sind, daher es nur 
zweifelhaft hieher gezählt werden kann, 21 uredo, 
Wobey appendiculata vernuuhet wird, sie gehöre 
zu puccinia, was wohl zu bezweifeln ist, da die 
Scheidewände , der Hauptcharakter von puccinia 
nicht deutlicher sind, als in andern gvössern acci- 
diis; 8 puccinia, wobey der Verf. noch mehrere 
von ihm aus Mangel an Zeit (und vermuthlich 
auch des zusammengesetzten Mikroskops, das der 
Verf. überhaupt nicht gebraucht zu haben scheint) 
nicht genau untersuchter Puccinien auf gentiana 
cruciata, coniurn maculatum, globularia vulgaris 
und cichorium Intybus und eines erineum auf tus- 
silago alpina; 3 cyathus. Der Verf. erwähnt noch, 
dass der Baron von Strauss, der diese kleinen Pilze 
genau untersucht, uredo, puccinia und stilbospora 
in ein genus vereinigt, und mehrere blos nach ih¬ 
rem Standorte bisher getrennte Gewächse der Art 
nach Structurverhältnissen zusammen vereiniget, 
herausgeben werde, was als eine schon von vielen 

gcwünschte} aber no<h nicht unternommene Arbeit 
recht interessant werden könnte. Der lleissige Hr. 
Prof, Duval verdient alle Aufmunterung und Unter¬ 
stützung von Botanikern, die mehr Zeit aufwen¬ 
den können, als ihm seine Berufsgeschäfte übrig 
lassen. IX. Botanische Ausflüge durch einen Tlicil 
der französischen Schweiz als des pays de Vaux 
und in die Gegend des Montblanc im Sommer 1807 
und 1303 unternommen von G. Teichrnann, der 
Pharm. Befliss. Nur gewöhnliche Bemerkungen 
und Beschreibungen z. B. von Sion. X. Beyträge 
für die Flora der Mittelmark von D. und Professor 
Cromo in Mögelin. Blos die Namen und Stand- 
Örter der weniger gemeinen Sexualisten und eini¬ 
ger Krypfogamisten. XI. Ueber eine Mayspflanze 
von Hin. Direclor Schrank. Dass die männliche 
Aehre zuweilen einige weibliche Blumen und die 
weibliche einige männliche trägt, führt den Verf. 
auf physiologische Erklärungen. XII. Vorläufige 
Bemerkungen zum fünften Fase, der musci ejtsiccati 
von dem Herrn Otto Blandow. Herrn Blandow’s 
Sammlung ist allerdings interessant, und würde es 
noch mehr seyn, wenn er 60 reichlich Exemplare 
geben könnte, als Funk in seinen Kryptogamiechen 
Gewächsen des Fichtelberges. Es ist sehr zu loben, 
dass Herr B. besonders das vernachlässigte genus 
Bryum zu bereichern sucht. XIII. Ueber Solda- 
neila alpina und minima. Beyde werden liier sehr 
gut unterschieden von dem Herausgeber. Derselbe 
vermuthet noch eine dritte Art folio sublobato, die 
auch Clusius schon abbildete. XIV. Ueber einige 
Arten der Gattung Syntherisma. Das S. ciliare 
von König aus Trankenbar gebracht, scy ganz ver¬ 
schieden von dem deutschen S. ciliare Schrad. 
Botin Koeler. etc. Unter den folgenden Nummern 
ist noch Nachricht über eine zweifelhafte Salzbur¬ 
gische Potentilla, über interessante Nachträge zur 
Meklenburgischen Flora gegeben , über Börners 
deutsche Flora und eine Anzeige von D. Hoppens 
Decaden getrockneter Pflanzen , z. B. Gartenpflanzen, 
Kryptogamen der ersten Ordnungen, Scbmarozer- 
pilze, den neuester rieften von Sturms deutscher 
Flora , Funks kr}rptogamisehen Heften etc. Der 
rastlose Eifer der Hrn. D. Hoppe ist sehr zu loben. 
Die Verlagshandlung sollte auf bessere Correctur 
sehen; denn, ohne die vom Verfasser und Bec. hier 
ansezeigten Druckfehler gibt es noch fast überall 
und am meisten bey lateinischen Namen die unver¬ 
ständlichsten errata. 



NEUE 

LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

75* Stücke den 23. J u n y 1Q 09. 

L I T U Ji G I Ix. 

Formulare und Materialien zu kleinen Amtsreden an 

Per sollen aus gebildeten Ständen, heraasgegeben 

von D. Johann Georg August Hacker, Königl. 

Sachs. Ilofprediger. Sechstes und letztes Bändchen. 

Leipzig, bey Hartknocb. 1309. ß. 217 S. (16 gr.) 

Es sind theils die neu hinzugetretenen Mitarbeiter, 
theils die neuen Arten von Beiträgen, auf welche 
sich die Anzeige dieses letzten Bändchens einer in 
ihrer Schätzenswfirdigkeit nun längst bekannten 
Sammlung erstrecken wird. Jene sind die Herren 
Superintendent M. Unger in Chemnitz, Pastor sen. 
M. fVagner in Wolken bürg, Al. Henneberg in Stedten 
bey Erfurt und M. Haasenritter in Burgwerben. 
Die beyden letzten füllen mit ihren Arbeiten die 
Rubrik der Confirmationshandlung aus, so wie auch 
M. Haas, einen Beytrag zu den Abendmahlsreden 
gegeben hat, der von seiner Gabe zu individualisi- 
ren einen schätzbaren Beweis gibt. Die beyden 
erstgenannten haben ihre Reden und Gebete bey 
der Einweihung der Kirche zu Wolkenburg mit- 
getheilt. Alle Reisende, welche Zeit fanden, sich 
diese Kirche zeigen zu lassen, versichern, dass ihr 
Erbauer, der Graf von Einsiedel, nichts gespart habe, 
um den Anforderungen eines geläuterten architek¬ 
tonischen Geschmacks an ein heiliges Gebäude Ge¬ 
nüge zu leisten. Und in gleichem Geiste einer ge¬ 
läuterten Frömmigkeit sind denn auch die ersten 
in demselben gesprochenen Gebete als Reden abge- 
fasst, ..auch die Worte des Gerichtsdircctors nicht 
ausgenommen, welche sehr zu ihrem Vortheile von 
dem sonst bey solchen Gelegenheiten gewöhnlichen 
Curialstyle abweichen. Das Einweihungsgebet des 
Herrn Superintendent Unger kündigt durch Inhalt 
und Sprache die Begeisterung an, in der es ge¬ 
dacht und geschrieben ist; und recht sehr geschickt 
ist bey der ersten Taufe vom Pastor Wagner das 
Feyerliche des Tages mit der Bedeutung der Taufe 

Zweyter Hand. 

in Zusammenhang gebracht und ausgesprochen. 
Uebrigcns ist diess der einzige Fall einer Kirch- 

einweihung, von dem in der ganzen Sammlung die¬ 
ser Formulare die Rede gewesen ist ; und so 
sehliessen sich die Verff. der hier gegebenen Bey- 
träge auch an die andre Classe der schon bekann- 
ten Mitarbeiter an, welche in diesem letzten Bänd¬ 
chen Arbeiten einer in den frühem noch nicht 
berührten Gattung mitgetheilt haben. — Die eine 
ist eine Abendmahlsrede an einen Predigtamtscan- 
dulaten vor seiner Ordination; vom Hrn. Pastor 
Seltenreich noch in Eisleben gehalten. Sie ist hi¬ 
storisch merkwürdig dadurch, dass sie seit 28 Jah- 
ren die erste an jenem Orte war, indem die Con- 
sistorialien des an Westphalen gekommenen ehemals 
sachs. Antheils der Grafschaft Mannsfeld provisorisch 
dem Superintendent in Eisleben aufgetragen sind 
welcher bis. dahin mit seiner Diöces dem Obercon- 
sistoriura in Dresden untergeben war. Sie ist aber 
auch homiletisch merkwürdig; sie ist nemlich of¬ 
fenbar erst medergeschrieben, nachdem sie gehalten 
worden war, weil sie, wie es auch seyn muss, 
beständige Rücksicht auf des Ordinanden vorher ge¬ 
sprochenes Beichtgebet nimmt. Sie ist mithin als 
Probe der eostemporaneu Redekunst des Verfs. an¬ 
zusehen, deren wohl im homiletischen Fache noch 
wenige gedruckt seyn dürften. Würde sich der Vf 
öfterer in dem Falle befinden, dergleichen Anreden 
ha ten zu müssen, so würde es ihm gewiss sehr 
bald sich aufdringen, dass auch solche Reden im¬ 
mer vom Abendmahle ihren hauptsächlichsten In- 
halt und Charakter erhalten, und sich nicht so¬ 
wohl aut eine vorläufige Erörterung des dem Com- 
mumcanten nachher noch vorzulesenden Ordinations¬ 
formulars, und aut Ermahnungen, welche in die- 
sem vyieder Vorkommen,' beziehen müssen. Sehr 
natürlich erwacht hierbey, freylich aber zu spät, 
der Wunsch, dass dem Herausgeber mehrere Bey- 
träge von seinen Herren Collegen in Dresden mit¬ 
getheilt worden seyn möchten, wo ja wenige Wo¬ 

chen ohne Ordinationen vergehen können. Allgemei¬ 

ne Gebete und Anreden am Altäre vor der Predigt, 
[ 75 ] 
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wie uns deren drey Hr, Prof. Petri in Fulda mit- lcglichste Erfahrungsbeweis, dass diese Freybeit in 
tlieilt , sind gleicherweise die ersten ihrer Art in d<r i bat schon überall erwache und wirke, ohne 
der nun geschlossnen Sammlung Ob sie auch bey sichtbar nachtheilige Folgen hervorzubringen ? Ist sie 
der in Sachsen gesetzmässigen Liturgie nicht nach- jucht eine-erwünschte Beglaubigung dass es in kei- 

geahmt werden können, und dem Titel des Buchs lier Gebend au Predigern tehle, welche wohl im 
widersprechen, so sind sie doch in eich betrachtet Stande sind, auf eignen Fussen zu stehen, wo das 
gewiss sehr schätzenswerthe Beyträge. Der Herr Gängelband nicht mehr ausreicht, aut deren eigne 
Prof, hat wahrscheinlich aus Grundsätzen die form Anwendung des immer unentbehrlichen graui salis 
der Betrachtung und der Ermunterung bey diesen wohJ etwas zu rechnen seyn dürfe? Nichts würde 
Anreden der Gebetsform vorgezogen, in welche sie neu,lieh voreiliger seyn, als der Schluss, dass die 
anderwärts, z. B. in der Holsteinischen Agende ein- Zahl der Mitarbeiter an dieser Sammlung die Mehr¬ 
gekleidet sind. Sie scheinen auch gar nicht schwer zdhl derer ausmache, auf welche eich jene Be- 
aufzutinden zu seyn, diese Grundsätze, so wie sie hauptung an wenden lasse. Gerade nur die kleinste 
psychologischer Seits auch gewiss vieles für sich Zahl von auswärtigen Beyträgen ist aus solchen 
haben. Sind aber diese Anreden zur Eröffnung des O rtern eingegangen, die, vermöge ihrer EinWoh- 
Gottesdienetes allsonntäglich zu halten, so musste «erzähl und ihrer sonstigen Verfassung die hänfig- 
doch auf jeden Fall mit der Form gewechselt wer- sten Veranlassungen zu sp« ciellen Amtsreden gehen 
den. Ueberhaupt dünkt uns der Ton der ern- müssen, zu Amtsreden namentlich, welche an Fer¬ 
sten Ruhe zu sehr gehalten; an eine, meist aus gonen aus den gebihletetn Ständen gehalten werden 
den Zerstreuungen der häuslichen Geschäfte kom- sollen. D;«s alte, auch in ü-r Beredsamkeit gül- 
mentle Versammlung, sollle sich doch wohl der tjge Gesetz: Uebung bringt Kunst; musste seine 
Verf. mit einem etwas hohem Grade der Andring Wahrheit vcrlohren, oder die Prediger j -ner Oertcr 
lichkeit wenden, welche ihm sonst zu Gebote stellt, alle müssten in dem alteuGleise halsstarrig forttait- 
Denn, wir glauben in diesen letzten Beyträgen von ren sich ausdrücklich vorgesetzt haben, wenn man 
ihm eine friilierhin ihm so nicht eigne Einfachheit, nicht mit Grund voraussetzm sollte, Jas« sie zu b e- 
Klarheit und Natürlichkeit in Gedanken und Sprache ser Sammlung manchen ii ft r -ssanien und des Aufbe- 
gefunden zu haben. — baltens werlhen Biylrag liäiten g-b«jn können. Dass 

sie es niclit gefhan hat en, fordert um so mehr zur 
Gewiss wird diese nun vollendete Sammlung schuldigen Dankbaikeit gegen di jenigen auf. welche 

nicht ohne den heilsamsten Einfluss aut eine zweck- durch ihre Beyträge, deren eigenthvimheher Gi halt 
massige Verwaltung des Predigtamtes in den einzel- durch unsre Anze igen nie ins Dunkle gestellt w or¬ 
den Fällen bleiben, bey denen durch ein steiles den ist, eine ungemein lehrreiche Manniehialtig- 
Beharren auf herkömmlichen Formeln die heilige keit in das Ganze gebracht haben. 
Kraft der Religion nur allzuleicht vereitelt wird. 
Und gerade sind es oft nur diese Veranlassungen, 
bey welchen es dem Prediger gelingt, die Sprache 
der Religion vor den Obren derer hören zu lassen, 
welche es vermeiden, irgend anderswo mit ihr m 
Berührung zu kommen. Wer bey Taufe und 
Abendmahl, bey Traualtären und Gräbern die Her¬ 
zen nicht durch und für Religion erwärmt, der 
darf sich nicht über kalte Herzen beschweren, 
wenn es ihm von der Kanzel noch weniger ge¬ 
lingt. Eine schlechte Taut - und Beichtrede scha 

H O M I L E T I K. 

Homiletische* Ideenmagazin. Herausgegeben von 

JBenihard Kl ej eker, Hauptpastor an dar Jakobi- 

Kirche und Schularchen da«e'bst (?). Erster Band. 

Hamburg, lgoy. Erstes H. ft. 119 Seiten. Zwey- 

tes Heft, lfto S iten. Drittes Heft. £06 Seiten. 

3. (l Thlr. 20 gr.) 

det mehr als eine schlechte Predigt. Die Litur¬ 

gik unsers Vaterlandes, und gewiss nicht nur tiie- Kaum mit der Hälfte der schon geöffneten Ma- 
ses allein, wird des Herrn Hofpredigers Hacker. gazine und Repertorien für die Bedürfnisse der 
Verdienste nun dankbar anerkennen, weiche er sich Homiletik darf man bekannt seyn, um sich bey 
um 6ie durch die Veranstaltung dieser Sammlung der angekündigten Eröffnung eines neuen mancher 
erwarb. — Denn ausser der Anleitung und Unter- Bedenklichkeiten kaum enthalten zu können. Denn 
Stützung, welche sie gewährt, ist sie auf der an- es dünkt uns unmöglich , dass, nur noch irgend eine 
dern Seite eine gültige Zusicherung tröstlicher Er- Gelegenheit zum Reden im Predigtemte weltlich 
■Wartungen von dem, was vielleicht für die Liturgie übrig seyn oder auch mir erdacht werden könne, 
von Seiten des Staats geschehen könnte; sie lässt für welche dem, der da reden soll, nicht mit 
den Geist einer wohlthäligen Freylieit in den Ge- freigebiger Milde Stoff und Form von mehrern 
setzen und Formeln ahnen, an welche die Vtr- Seiten schon mehrfa« h daigcbolen wären; und es 
waltung der heiligen Gebräuche des Chrisfenihums könnte scheinen, als habe man iür neuen ' oriath 
angewiesen—- nicht gebunden werden wird. Denn blos in der Furcht zu Sergen, da-ss der bisher g. - 
iet nicht eben sie, diese Sammlung, der uuwuier- gebeuc von einer und der andern Reissig«.n Hand 
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wohl schon aufgearbeitct seyn möchte. Jedes neue 
Magazin indessen, welches dieser Furcht zuvorzu- 
kommen oder abzuhelfen die einzige Absicht hätte, 
dürfte wohl von Seiten derer keine günstige Auf¬ 
nahme erwarten, deren jedes solches Anerbieten ein 
neuer Beytrag zur Herabsetzung oder wohl gar zur 
wirklichen Verschlechterung der Prediger zu seyn 
scheint. Es würde wenigstens durch sein Erschei¬ 
nen selbst die Kritik zur möglichsten Strenge auf¬ 
fordern, und sich es selbst zuzuschreiben haben, 
wenn diese über Nothwendigkeit und Zweckmässig¬ 
keit des vor ihr Erschienenen nach dem ganzen 
Umfange der Ansprüche urtheilfe, zu denen sic in 
der That nach allem dem höchst berechtigt ist, W’as 
zur Unterstützung des Predigers bisher Gutes und 
Schlechtes geliefert wurde. Denn von beyden Ar¬ 
ten kann die homiletische Literatur nicht weniges 
nennen, ln dieser eben nicht günstigen Stimmung 
nahm denn Rec. den Auftrag der Anzeige des vor¬ 
liegenden Idee.nmagazins von der Redaction an, und 
glaubte beynahe schon hier eine Veranlassung zu 
einer und der andern Erklärung an das homileti¬ 
sche Publicum zu linden, von deren Ersprieslich- 
keit er sich überzeugt fühlt. Er leugnet indessen 
nicht, dass schon der Name des Herausgebers, so 
wie der bezeichnende Titel: Ideenmagazin, ihm eine 
sehr gegründete Warnung schien, mit seinem Ur- 
theile wenigstens nicht voreilig zu 6eyn; — denn 
ungerecht, im wahren Sinne des Worts, fürchtet 
er niemals zu werden. — Zwar kannte er den 
Hrn. Pasfov klefeker nur ans einer frühem, nicht- 
homileliscbcn Schrift: Jür Conßrwarideu; allein 
er konnte unmöglich fürchten, dass der Verf. dieser 
Schrift gewöhnliche Magazinarbeit verfertigen und 
vertreiben helfen sollte. — Und der Name Ideen- 
magazin *) schien denn doch auf etwas hinzudeu- 
teri, was die gewöhnlichen homiletischen Magazine 
nicht zürn hauptsächlichsten Zwecke batten, was 
wenigstens Ree. in ihnen oft vergeblieh gesucht 
hat, wenn sie es auch vielleicht enthalten hätten. 
Sie beobachten nemlich grösstentheils ein tiefes Still¬ 
schweigen darüber, wie es der Prediger anzufangen 
habe, dass ihn Begebenheit oder Text, über w'elche 
er predigen soll, auf fruchtbare und zweckmässige 
Gedanken leite; sic geben ihm wohl, aber sie leh¬ 
ren ihn nicht suchen und finden. Und doch be¬ 
steht eben hierin die Hülfe, welche ein denkender 
Prediger zuweilen gern haben möchte; auf Ansich¬ 

*) Sollte man denn wohl nicht eigentlich Ideeenmagazin 

schreiben müssen ? Offenbar soll doch der Pluralis 

von Idee dreysylbig seyn; das wird er aber durch 

Hinzusetzung des blossen n nicht, oder man müsste 

ausspreclien Ideen. So gut man schreibt Philosophieen, 

'1 autologieen, Armeeen, so sollte man auch Ldeeen 

schreiben, wenn es nicht für die Orthographie ein 

Gesetz der Kakoblepsie gibt, wie für die Ouhoepie 

eins der Kakophonie, 
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ten, Bemerkungen, Beziehungen u. dergl. will er 
geleitet seyn ; zum Verarbeiten fühlt er sich selbst 
stark genug, bo; go 1 -reu <ttw, v.ou wvjjo'w, spricht er 
mit Archimedes. — Die Heuristik nemlich ist in 
der homiletischen Gewandheit auch besserer Predi¬ 
ger gewöhnlich die schwächste Seite, so wie das 
Capitel von der Invention in unsern Handbüchern 
der Homiletik cas kärglichst ausgestattete zu seyn 
pflegt. Und gerade diesem Bedürfnisse entgegen 
zu kommen, ist die hauptsächlichste Bestimmung des 
anzuzeigenden Ideenmagazins. Die Mitarbeiter er¬ 
klären es in der Vorrede mit klaren Worten: „wir 
w ünschen, über jede Perikope unsre Ideen und nur 
Ideen mitzulhcilen; wir wünschten für Wochen- 
und andre Predigten Texte und fruchtbare Winke 
an die Hand zu geben; wir wünschten die Wahl 
und Bearbeitung der Materien für alle Amtsarbei¬ 
ten des Predigers durch Darbietung von Texten 
und Ideen zu erleichtern. Ausführlichkeit, völlig 
ausgearbeitete Predigten, oder auch nur weitläufig 
angelegte Entwürfe, das alles liegt nicht in unserm 
Plane; um so weniger, da, wer dessen bedürfen 
möchte, in den genannten (Löffler, Ribbeck — Han- 
stein, auf welche Rec. gleichfalls sein oben über 
Magazine gefälltes Urtheil nur mit Restriction bezo¬ 
gen wissen will —) und in andern ihnen ähnlichen 
Sammlungen für sein Bedürfniss volle Befriedigung 
finden kann.“ — In Hinsicht auf seine Abzweckung 
hat die homiletische Literatur also wohl Ursache^ 
dieses Ideenmagazin freundlich aufzunehmen, ob es 
auch nicht ganz ohne Vorgänger ist. Denn die be¬ 
kannte beyjjaithsche Bearbeitung der sonntägigen 
Perihopen gibt hier und da recht schätzbare Winke 
wie ein Text topisch zu behandeln sey; nur ist ein 
zu grosses Stieben nach Originalität dabey sichtbar 
und zu bedauern. Ganz frey hiervon aber und höchst 
brauchbar für die Anleitung zu einer fruchtbaren Me¬ 
ditation sind Mutschelle's Bemerkungen über die 
Evangelien für Prediger in zwey Bänden. Aeltere, 
ähnliche Werke, welche ein geläuterter Geschmack 
den Händen der Prediger unsrer Zeit entwunden hat, 
dürfen hier natürlich gar nicht in Erwähnung kom¬ 
men. — Wir haben also nur noch von der Art 
Nachricht zu geben, auf welche das anzuzeigende 
Ideenmagazin seinen Zweck zu erreichen versucht, 
um den Lesern unsrer Blätter ein eignes Urtheil über 
den Werth desselben möglich zu machen. Diese 
Nachricht um so vollständiger geben zu können, ha¬ 
ben wir die Vollendung des ersten Bandes abwarten 
zu müssen geglaubt, welcher aus drey Heften besteht, 
wovon das erste schon mit der Oetermesse des vori¬ 
gen Jahres erschienen ist, und wrelcbe zusammen ge¬ 
gen 52 Bogen stark sind. Die Herren Prediger Evers, 
Pientzel und Piambach in Hamburg nebst einem un¬ 
genannten Landprediger haben sich mit dem Heraus¬ 
geber ffir die Bearbeitung dieses Magazins vereinigt. 
Im 2. und 3. Hefte sind auch schon fremde Beyträge 
von D. Biederstedt in Greifswalde und Hopfner, 
Hauptpastor in Untersen. ~ Jedes Heft besteht aus 
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vier Abtheilungen: u Ueber die'Sonn - und Fest¬ 
tägigen Perikopen; 2. über selbstgewählte Texte; 
5. Ideen zu kleinen Amts - und Casualreden. wie 
auch zu Fcstpredigten; 4~ Abhandlungen und litera¬ 
rische Notizen. — Die erste Abtheilung zerfällt je¬ 
desmal in die evangelische und in die epistolische 
Classef Die evangelische ist Heft 1. ganz allein von 
Rh bearbeitet, und enthält die vier Adventsonntags- 
perikopen. In Heft 2 und 3 folgt er nicht der Sonn¬ 
tags - sondern der Geschichtsordnung, welche frey- 
lich durch den kirchlichen Kalender greulich ver¬ 
wirrt worden ist, und gibt unter der Aufschrift: 
Bruchstücke aus Familiennachrichten die Geburt und 
Kindheit Jesu und Johannis betreffend — die Evan¬ 
gelien für die hierauf sich beziehenden — durch ein 
volles halbes Jahr zerstreuten Feste. — Diese Ab¬ 
handlungen kündigen den geschmackvollen und be¬ 
scheidenen Excgeten auf der einen Seite, und auf der 
andern den feinen, scharfsichtigen Menschenbeobach- 
ter, so wie den gewandten Moralisten und Homile¬ 
ten unwidersprechlich an. — Bald durch zusam¬ 
menhängendere, bald durch fragmentarische, histo¬ 
rische und psychologische Reflexionen, wie sie nur 
ein guter Pragmatiker geben kann, führt der Verf. 
seinen Leser unvermerkt auf die fruchtbarsten Sei¬ 
ten der zu behandelnden Erzählung, und beweist 
dadurch, wie er wohl zu seiner Behauptung in der 
Vorrede gekommen seyn möge, dass er, der anfäng¬ 
lich, wie die mehresten Anfänger, die Perikopen 
sehr steril gefunden habe, nun nach einer zwanzig¬ 
jährigen Bearbeitung derselben nicht mehr hoffen 
dürfe , den immer mehr sich ihm offenbarenden 
Beichthum derselbigen, gehörig verarbeiten zu kön¬ 
nen. Die jedesmal aufgefundenen Materialien für 
den Kanzelvortrag werden nun so, wie der Haupt¬ 
satz etwa ausgedrückt werden könnte, aufgestellt, 
und nur mit einigen kurzen Winken auf das, was 
dabey nicht übersehen werden darf, begleitet; bis¬ 
weilen fehlen auch diese nähern Andeutungen ganz. 
Und so musste es seyn, wenn der Verf. den Gesicbts- 
punct des ganzen Unternehmens nicht aus den Augen 
verlieren wollte, nur Stoffe, nicht Formen zu geben; 
und wenn unsre Stimme ihm etwas gilt, so bitten 
wir ihn, auf seiner am Ende des Bandes über diese 
ihm aufgerückte Kargheit gegebenen Erklärung zu 
verharren.— Nach Klefekers heuristischer Methode 
sind auch die Beyträge zu den evangelischen Peri- 
kopen von Biederstedt H'ft 3 eingerichtet; diejeni¬ 
gen von Rentzel ebendas, hingegen sind mit weni¬ 
gen Ausnahmen tbetische Angaben eines Satzes über 
den sich nach den genannten Perikopen predigen 
lasse. — Von demselben Verf. enthält die epistoli- 
sehe Classe die mehresten Beyträge. Eingestanden 
sind diese Lehrtexte schwerer zu bearbeiten als jene, 
zumal, wenn man es sich auflegt, alle Theile seines 
Vortrags aus ihnen abzuleiten. Diess ist dem Verf. 
wirklich auch nicht selten gelungen, ohne dass ein 
auffallender Zwang dabey bemerklich würde; eine 
Behandlungsart der Episteln, in welcher Reinhards 

Predigten vom Jahr lßo^ nicht leicht übertroffen 
werden durften. Freylieh aber theilt er uns nichts 
über die Entstehungsart des ergriffenen Hauptgedan¬ 
kens in sich mit, was doch sehr zu wünschen ge¬ 
wesen wäre; so wie gewiss auch die Bearbeiter der 
evangelischen Perikopen nach dem Beyspiele des 
Hrn. Rentzel und Rambach mehr allgemeine, über 
denganzen Text sich verbreitende, zu Homilien (der 
bessern, zusammenhängenderen Art nemlich) sich 
eignende Ideen andeuten sollten. — Herr Fvers 
stellt die epistolischen Perikopen nach den Briefen 
zusammen, aus denen sie genommen sind, und gibt 
Heft 1 und 2 die aus den Briefen an die Galater; 
Heft 3 die aus den Briefen an die Ephesef. — Seine 
Methode nähert sich der des Hrn. Klefeker, und ist 
mithin ein sehr lehrreiches Muster, wie man die 
etwa möglichen allgemeinen Regeln der Invention 
hier anzuwenden habe. 

Die zweyte Abtheilung über selb st gewühlte Texte 
enthält in Heft 1. und 2. dem Zwecke des Magazins 
sehr entsprechende Anweisungen von Rentzel, die 
Geschichte Josephs, die Auferweckung Lazari und 
des Todes Jesu nach allgemeinen Gesichtspuncten — 
nicht nach einzelnen Abschnitten der Erzählung —• 
mit Grundlegung eines andern Texts homilienartig 
zu bearbeiten, oder eine vielumfassende Wahrheit in 
mehrern, nicht in unzertrennlichem Zusammenhänge 
stehenden Wochenpredigten nach verschiednen Tex¬ 
ten vorzutragen; von Rambach, entwickelnde An¬ 
gaben des reichen Inhalts einiger nicht unter die Pe¬ 
rikopen aufgenommenen Erzählungen des Neuen Test, 
ganz vorzüglich der Paräbel vom verlornen Sohne. — 
In Heft 3. scheinen aber No. 1—3. 5. 6. dieser Ab¬ 
theilung wirklich zu unbedeulend, da ja der Predi¬ 
ger, im Fall ihn gar nichts für die Wahl der Materie 
bestimmt, nur seine Bibel beliebig aulschlagen darf, 
um auf solche Stellen und Gedanken, wie sie hier 
gegeben sind, augenblicklich zu stossen. 

Die dritte Abtheilung finden wir nicht weniger 
mit beständiger besonnener Rücksicht auf den Zweck 
des ganzen Unternehmens ausgestattet. So schätzbar 
auch die Sammmlvmgen völlig ausgearbeiteter kleine¬ 
rer Amtsreden, z. R. von Sonntag und Hacker, immer 
seyn mögen; die Hauptsache liegt doch immer nur 
in dem Grundgedanken, der jedesmal benutzt, und 
in der bestimmten Wendung, die ihm gegeben wor¬ 
den ist. Beydeä aber lasst sich auch in einer kurzem 
Andeutung hinreichend für den darstellen, der zu 
reden weiss. Eine kleine Anzahl guter Muster, wie 
sie in jenen Sammlungen gewiss sich finden, zeigt 
ihm sehr bald, welchen Ton er nach Maassgabe der 
Verhältnisse anzunehmen habe. — Die Bibelsprüche, 
welche zur Benutzung bey Abendmablsreden — an 
Gesunde und Kranke — vorgescblagen werden, em¬ 
pfehlen sich sämmtlich durch Zweckmässigkeit der 
Auswahl. — Diese Abtheilung enthält denn auch in 
Heft 1. 2. die Beyträge des anonymen Landpredigers. 
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Sie sind Auszüge von Predigten bey der Aerndte und 
bey Unglücksfällen seiner Gemeinde, welche wirk¬ 
lich gehalten worden sind. Sie cliarakterisiren ihren 
Verf. als einen sehr praktischen Prediger, und seine 
Weise, dieZeilumstände nach Bedürfnis seiner Ge¬ 
meinde zu benutzen, kann allerdings für andre Pre¬ 
diger belehrend werden, gesetzt, dass ihnen auch 

' Sturmfluthen nicht gefährlich werden könnten, wel¬ 
che den Wohnort des Verfs. ott heimsuchen müssen. 
Nur möchten wir bey Aufnahme solcher wirklich ge¬ 
haltener Predigten, geschehe sie auch nur im Aus¬ 
zuge, an den Zweck des Magazins erinnern, Ideen 
und neue Winke zur duff Ludwig von Ideen zu geben. 
Jener verdiente Landprediger würde vielleicht noch 
belehrender, wenn er seinen Amtsbrüdern zugleich 
einiges von dem Gange seiner Reflexionen und Me¬ 
ditationen bey solchen Veranlassungen mittheilen 
wollte. 

Die vierte Abtheilung gibt zuerst einen Beytrag 
zu dem Urtheile über den Werth der stehenden Pe- 
rikopen, wie man ihn von einem so gründlichen 
Kenner ihres reichen Inhalts, und von einem so we¬ 
nig eigensinnigen Vertheidiger des nur Herkömmli¬ 
chen, als Hr. Klef, ist, erwarten darf. Im dritten 
Heft Anden sich von ihm noch, wenn auch nur zu¬ 
fällige, doch gewiss des Beyfalls werthe Gedanken 
über die Confirmationshandlung, eine Angelegenheit, 
welche offenbar den Verf. lange und angelegentlich 
beschäftigt haben muss. Wäre diese Anzeige einer 
für Theologie oder Pastoral angelegten Zeitschrift be¬ 
stimmt; so würde Rec. den mehrernllaum zu einigen 
Bemerkungen über die Behauptung des Verfs. be¬ 
nutzen, dass bey öffentlichen Conßrmationen vor der 
Gemeinde in den Reden des Predigers eigentlich auf 
diese, die Gemeinde, und nicht auf die Confirman- 
den die mehreste Rücksicht genommen werden 
müsse. Die gewöhnliche Meynung — fragt man die 
häufigste Theorie und Praxis — ist diess wenigstens 
nicht; wir behaupten darum noch nicht, dass sie 
die unrichtige sey. Wenn übrigens in Hamburg 
öffentliche ConArmationen deswegen nicht Statt An¬ 
den, weil bey einzelnen Gemeinden die Zahl der 
ConArmanden wohl auf 300 steigen könnte; so bit¬ 
ten wir den Hrn. Verf,, im sächsischen Prediger- 
Journal vom Jahr lffoö Heft 5- 6- die Erzählung von 
ö r öffentlichen Confirmation in der Tbomaskirehe 
zu Leipzig zu vergleichen, bey welcher, wie dort 
von Herrn Hopfner versichert wird, 273 ConAr¬ 
manden gegenwärtig waren. Auch müssten sich 
in Hamburg die übrigen Schwierigkeiten eben so, 
wie es in Leipzig geschehen seyn muss, heben 
lassen. Und zu wünschen ist es denn doch über¬ 
all, dass die Confirmation zur öffentlichen Hand¬ 
lung werde. — Auch über die einzelnen Be¬ 
hauptungen der in Heft 2 u. 3 beAudlichen Abhand¬ 
lung über Popularität im Predigen kann in diesem 
Blatte nicht-weiter debattirt werden. Sie ist ihres 
Platzes 111 einem Magazine, welches Ideen verspricht, 
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nicht unwerth, wenn sie auch an den philosophi¬ 
schen Geist nicht reichen sollte, in welchem Grei¬ 
lings Theorie der Populariät gedacht und geschrie-- 
ben ist. 

Eine etwas ausführlichere Anzeige schien uns 
bey dem Anfänge eines neuen homiletischen Unter¬ 
nehmens von den Lesern unsrer Blätter mit Recht 
erwartet zu werden. Wir haben 6ie nach unserm 
besten Wissen und Gewissen gegeben, und glauben, 
nicht ohne Grund, bey unsern Lesern auf die Ueber- 
zeugung hingewirkt zu haben , dass diees Magazin 
einem wirklichen Bedürfnisse der homiletischen 
Literatur abzuhelfen bestimmt, und dem grössten 
Theile seines Inhalts nach auch geeignet sey. Wir 
empfehlen es daher auch denkenden Predigern zu 
recht baldiger Bekanntschaft und Benutzung an. Nur 
wünschen wir aber auch , dass der Herausgeber 
dem Andrange der zu grossen Dienstfertigkeit mit 
Beyträgen glücklich entgehen, und sieh durch keine 
Rücksichten verleiten lassen möge, den freylich et¬ 
was engen , aber eben deswegen um so nützlichem 
Kreis des Magazins zu erweitern. Vermehrte es sich 
auch nur in kleinen Quantitäten und grossem Inter¬ 
vallen; — was lauge währt, wird ja doch meistens 
gut; was gut ist, währt aber auch lange. 

ÖKONOMIE. 

Handbuch über den Küchengartenbau für die grös¬ 

sere Volkeclasse, nach den bewährtesten Erfah¬ 

rungen und neuesten Beobachtungen, mit zweck¬ 

mässiger Literatur versehen, von Joh. Christ. 

Hellb ach, Fiirstl. Schwarzburg - Rudolstädt. Rath 

etc. Erster Theil. Erfurt, bey Keyser. 1809. 8* 

XLVI. u. 248 S. (18 gr.) 

Unter den vielen Büchern für den Küchengar¬ 
tenbau, welche insbesondere für die zahlreichste 
Classe von Käufern zunächst bestimmt sind, be¬ 
hauptet vorliegendes, in Hinsicht sowohl seiner 
Vollständigkeit, als auch der lichtvollen Deutlich¬ 
keit und des pracisen Vortrags, einen Vorzug. Rec. 
hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, mehrere 
Artikel mit andern Gartenbüchexn zu vergleichen. 
Fast immer ist es dem Verf. gelungen, das minder 
Wesentliche kurz und das Hauptsächlichere umfas¬ 
sender zu behandeln. Mit Recht hat er die bota¬ 
nische Kenntniss der PAanzen vorausgesetzt, und 
ihre Beschreibungen als nicht bieher gehörig ver¬ 
mieden, bey der sicli gemeiniglich die Verfasser 
der Schriften ähnlicher Art ohne Noth aufzuhalten 
pflegen. Sie gehören zunächst in die Naturge¬ 
schichte der Pflanzen, deren Studium der Cultur 
vorausgehen muss. Darauf zu verweisen ist rath- 
sam, zumal da das Bessere in dieser Hinsicht noch 
nicht in ein eigenes Buch zusammengedrängt ist. 



LXXV. Stück. 119O 
1195 

Zugleich ist cs aber für die Wissenschaft nützlich, 
wenn, wie der Verf. hie und da gethan bat, die 
Gelegenheit benutzt wird, gefundene Unrichtigkei¬ 
ten zu rügen, und bey neu aufgenommenen oder 
noch wenig bekannten Gewächsen, einstweilen als 
Vorarbeit auch eine botanische Beschreibung dersel¬ 
ben beyzufiigen, wie z. B. S. 135 bey Bunium bul- 
bocastanum, S. 1C9 bey Arachis hypogaea geschehen 
ist. Hieher ist denn auch die Eintheilung der 
Kohlarten S. 206 f. zu rechnen, ob es gleich kein 
gelungener Artikel ist. Rec. vermisst dabry die 
Schwedische Rübe, Ruta Raga, welche man als 
eine Varietät der Kohlrübe ansehen kann. Sie 
wird, beyläufig gesagt, mit Recht sehr geschätzt. 

Die Literatur hat der Vcrf. ziemlich vollstän¬ 
dig angezogen, und ein grosser Theil seiner Leser 
wfrd ihm “diess Dank wissen, indess freylich der 
andere sie für überflüssig halten wird. F.inleitungs- 
W'eise sind auf etlichen 50 Seiten, unter bestimm¬ 
ten Rubriken, die mehrsten Schriften der Vorzeit 
tmd fast alle neuern aufgestellt, mehrere selbst 
dem Gehalte nach ge würdiget, auch wohl die 
Preisse davon angegeben. Im Texte sind mit Aus¬ 
wahl die angezogenen untergelegt, und selbst auf 
einzelne Abhandlungen in Zeitschriften ist verwie¬ 

sen worden. 

'Artikel hat Rec. eben nicht vermisst, nur schei¬ 
nen ihm manche zu kurz abgehandelt zu seyn. 
ln einem Handbuche wünscht man schon mit Recht 
Vollständigkeit. Nach unserer Meynung muss cs 
eben sowohl dem Anfänger die gesuchte Belehrung 
geben, als den Kenner befriedigen. Es ist unange¬ 
nehm, da, wo man augenblickliche Belehrung 
sucht, in verschiedenen Büchern nachsuchen zu 
müssen. Und nicht jeder hat die letztem zur 

Hand. 
Dagegen kommen aber wiederum neue Artikel 

vor, die in andern compendiösen Gartenbüchern 
fehlen , z. B. über den Plan eines Küchengartens, 
der Geschäftsfolge in demselben, die Eintheilung 
der Küchengartengewächse, den Dünger u. s. w. 
Bey diesem Letztem verdient aber folgende Angabe 
eine Rüge. S. 86 wird das Salz als Düngung ge¬ 
rühmt. Dieses Lob verdient es aber nach neuern 
Untersuchungen nicht. Man bestreue nur eine Stelle 
damit, und man wird sehen, dass die mehrsten 
Pflanzen gar bald darauf verschwinden. Der Verf. 
empfiehlt es sogar auf nassem und kaltem Boden, 
wo es nach vielfältiger Erfahrung gerade am schäd¬ 
lichsten ist — auf wenig Wasser haltendem Bo¬ 
den wird es dadurch nützlich, dass es denselben 
um vieles feuchter erhält. S. 120 räth der Verf. , 
nach Hirschfelds Gartenkalender, trocknen, sandi¬ 
gen und unfruchtbaren Boden vor Winters \ Schuh 
hoch mit Mergel zu belegen, oder im Nothfall auch 
nur mit Lehm oder Thon, und dieses zusammen 
im Frühjahre unter zu graben. Gesetzt, es wäre 
eine solche Menge, die wohl noch nie aufgefahren. 

nützlich, welche Kosten würde ein solches Verfah¬ 
ren nicht veranlassen! Man darf höchstens 2 Zoll 
hoch aufstreuen. 

In botanischer Hinsicht sind Rec. einige Män¬ 
gel aufgestossen, die zum Theil unangezeigte Druck¬ 
fehler seyn mögen. S. 26 wird Senf und Hedrich 
synonym genommen. S. 28, wo der Baldrian als 
gutes Suppenkraut aufgestellt ist, wird die Pflanze 
bloss mit dem Gattungsnamen — Valeriana — ge¬ 
nannt, Wahrscheinlich ist Val. offtcinalis gemeynt. 
S. 29 ist Ocymum sanctum als Varietät von ücy- 
mum urticifolium angegeben, da das letztere viel¬ 
mehr Varietät von dem erstem ist. S. 38 soll Ta- 
mns communis in Deutschland den lebendigen Be¬ 
friedigungen als Unkraut schädlich seyn. Diese 
Pflanze wächst bey uns wohl nirgends wild. S. 156 
steht Actusa cynapium, Glaisse, Hundspetersilie, 
statt Aethusa Cynapium L. S. 163 Schweinskres¬ 
se (?) Plantago coronopus statt P. coronopifolia L. 
S. 171 Fragopogon statt Tragopogon. S. 226 Mentha 
rispa statt Mentha crispa. Auch ist Mentha sativa 
nicht dieselbe Pflanze, sondern eine eigene Species. 
So ist ferner Mentha viridis nicht eine Varietät 
der erstem, wie der Verf. meynt. S. 228 Erysi« 
mum barbarea, statt Erys. Barbarea. 

Uebrigens sind die Materien alphabetisch ge¬ 
ordnet. Warum endlich dieses Handbuch in 2 zu 
verschiedenen Zeiten erscheinenden Abtheilungen, 
deren erste bis J. geht, und beyde zusammen doch 
nur einen massigen Band machen, heiauskommt, 
ist in der That nicht abzusehen. Das auf einen 
neuen unnützen . ittl zu verwendende Papier wäre 
zweckmässiger zu Nachhülfsregisfern u. s. w. zu 
benutzen. Wir wünschen, dass das zvveyte Bänd¬ 
chen bald erscheinen möge, und dann wird cs 
diesem Handbuche , seiner Nützlichkeit wegen, 
nicht an Käufern fehlen. 

ÖKONO MI S C HE B O TA NIK. 

Taschenbuch der ökonomischen PJlanzenkunde oder 

vollständige Charakteristik und kurzgefasste Na¬ 

turgeschichte aller den Kameralisten, Oekono-. 

men, Forstmann, Künstler, Fabricanten und an¬ 

dere Liebhaber der Pflanzenkunde interessiren- 

den Gewächse. Ein bequemes, erleichterndes 

und bewährtes Hülfsmittel, sie zu erlernen. Be¬ 

arbeitet von einigen Freunden der Pflanzenkunde 

und lierausgegeben von F. F allen st ein. Erste 

Ablheilung. Erfurt, bey Iiayser. 1809. kJ. 4. 

9 Bogen. (14 gr.) 

Auch unter dem besondern Titel: 

Taschenbuch der Forstbotanik etc. etc. Erste Ab¬ 
theilung. 
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Bey der Uebetrzeugimg, dass besonders Bo¬ 
tanik, diese mit U< kunomie und Technologie so 
innig verwandte Wissenschatt, dem Kameralisten 
iai zlich sey, vermisste der Verf. ein Werhchen 
für den Oekonomen , das ihm, mit Fasslichkeit und 
in gedrängter Kurze, alle ihn inferessirenden Ge¬ 
wächse darstellte, und zugleich durch äussere be¬ 
queme Form, ihm diese Absicht, aut botanischen 
Exkursionen, Reisen u. s. w. erreichen Hesse. ,,Diese 
Absicht, so wie der Vorsatz: Beckmanns Grund¬ 
satz- der deutschen Land wirthsebaft (lßoG) zu 
Grunde zu legen, und die fehhnden Ttianzen zu 
ergänzen, sind beyde sehr lobeiia werth. Möchte 
doch auch das Gelingen dem Vorsatze entsprechen! 
Schon das Format, klein Quart, kann man für ein 
Taschenbuch unmöglich bequem linden, und wie 
auf d> in Titelblatte geschehen ist, besonders an- 
preisen. 

Die aufzunehmenden Gewächse sollen in beson¬ 
der» Abtheilungen erscheintn ; a) „Bäume, Sträu- 
cher und Stauden; b) Kräuter und Liliengewächse; 
c) Graser und grasartige Gewächse; d) die Krypto- 
gamisten Liimes. “ Vorliegend< s Heft begreift die 
il, Abtheil., Räume u s. w. in sieb. Aus diesem 
Grunde eignete es sich den best mlet n Titel: Forst¬ 
botanik, zu. Allein der Vf ist seinem Blaue nicht 
treu geblieben, sondern hat Ptlai ii aulg( nommerr, 
die der Forstbotanik nicht äugt hören, z. R. das 
Pfeftei kraut, die Passionsblume, die Raute, der 
Buxbaum, die Papierblume, Gnaphalium (nicht 
Graphalium), den Rosmarin u. a. m. Ueberhaupt 
sind 85 Pllanzengattungen in iolgende tabellarische 
Form gebracht, ohne dabey einer Art (species) zu 
gedenken. Das Tabellai ische bestehet darin, dass 
in der ersteu Rubrik, die Reirucbt ungsl heile nach 
Anzahl der Staubfäden, Form derselben nebst Staub¬ 
beutel, Fruchtknoten, Griffel, Narben, in der 2ten 
die Frucht, in der 3ten der Saarne, in der /(.teil 
der Kelch, in der 5ten die Krone und in dir 6te< 
dtr Linnesche Gattungsname nebst irgend einer 
deutschen Benennung angegeben worden sind Hie 
und da ist eine kurze Anmerkung untergelegt. 
M ir wollen ein Beyspiel zur Anschauung buchstäb¬ 
lich aushebt n: „(Staubfäden) 2. entgegen ge¬ 
setzt, einfachen Krone; ( Staubbeutel) einfach 
•— Krone; (b r uc h t kn ot en) i. rundlich ; (Gr if- 
jel) sehr kurz; (Karben) zsjjalt., dick, m. ob. 
eingeschnitten. Lapp.; (Frucht) E. (d. i. Beere) 

.huglich, glatt, lyfächr.; (Saamen) l\ ; (Kelch) 
klein, schwach, 4 zahn., röhrig , einblättrig; (Kro¬ 
ne) trichterj., l\\paliig, Kahre walzenf -j- Kelch; 
Lajjpen eyrund; (Ge schlecht) Lig ustrum, Rhein- 
1weide.“ Mehr gehen vorliegende Tabellen nicht. 

Rec., der nach seiner Pflicht sich angelegen 
seyn lässt, den wahren Gehalt oder Werth eines 
Buches anzugtben, sieht bey aller Prüfung nicht 
ein, welcher Gewinn aus vorliegenden Tabellen 
den Wissenschaften erwachsen, oder wie zum \ve- 

»»95 

nigsten ihre Erlernung durch eie erleichtert wer¬ 
den könne. Für den Anfänger enthalten sie in der 
Thaf zu wenig; dieser bedarf hauptsächlich Erläu¬ 
terungen. Und welchen Nutzen sollte der Geüb¬ 
tere davon haben? Dieser hat ungleich bessere 
Hulfsmittel zum Fortschreiten in seinem Studio. — 
Wenn wird man aufhören, überflüssige Bücher au£ 
Unkosten der Wissbegierigen und zum Nachtheile 
der Wissenschaften, unter verführerischem Titel, 
zu Markte zu bringen? 

POPULÄRE MEDICIN. 

Die Krankheiten der Kinder, ihre Kenntniss und 

Heilung. Ein Haus - und Flulfsbuch für Eltern 

uiul Erzieher, die ohne Arzt seyn müssen, oder' 

Seine Bemühungen unterstützen wollen; von D. 

G. IJF. Becker, ausübendem Arzte in Leipzig. 

Zweyter Theil. (13 gr.) 

Auch unter dein Titel: 

Der Arzt der Kinder oder Anleitung, die Krank¬ 

heiten der Kinder zu erkennen und zweckmässig 

zu behandeln. Eine Schrift für Jedermann, von 

D. G. fV. Becker. Pirna, bey Friese. 1809, 8* 

266 S. 

Immer sichtbarer wird das Streben des Verfs., 
bessere Schriften, die Struve, Crusius u. a. für 
Nichtärzte fertigten, durch schlechtere zu verdrän¬ 
gen. Auch diese Anleitung ist ein missrathener 
Versuch in der populären Krankheitslehre. Wie 
wenig der Verl, den Umfang derselben kennt, wie 
oft er die Gränzen derselben überschreitet, können 
folgende Bemerkungen beweisen. In dem Abschnitt 
von den Krankheiten neugeborner Kinder erwähnt 
der Verf. nur die Gelbsucht, die bösen Augen und 
die Schwämmchen. Warum sagte er Nichts von 
der Hiilfsleistung bey dem Scheintod neugeborner 
Kinder? Bey Augenentzündungen neugeborner Kin¬ 
der empfiehlt er eine Auflösung des weisöen Vi¬ 
triols ira Wasser, bestimmt aber nicht genau, wie 
viel Brunnen - oder Quvllwasser zu einer Erbse 
gross weissem Vitriol genommen Weiden soll Meh¬ 
rere bekannte Ursachen der Krämpfe bey Kindern 
Werden hier angegeben: warum nahm aber der Vf. 
nicht auch auf eine der vornehmsten, auf das 
schnelle Verschwinden eines Hautausschlages Rück¬ 
sicht? Bey heftigen Krämpfen der Kinder rühmt 
er als ein unvergleichliches Hausmittel folgendes: 
iy Castor. opt. gran. iij. Merc. dulc. grau. V. 
biagnes. Edinburg. 9 j- Elaeosacch. anis. 9 üj- M. 
F. P. div. in 4 part. aequal., ohne zu ahnden, dass 
der Missbrauch dieses Pulvers sehr leicht Schaden 
stiften kann. Bey dem Wuodseyn hall er das Gou- 
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tardsc'he Wasser für unschädlich, warnt aber jede 
Mutter vor dem Bley weisspulver, welches leicht 
von den Hautgefässen aufgesogen und in den Kör¬ 
per geführt werden könne, als ob dieses niemals 
bey wundgewordenen und excoriirten Stellen von 
beträchtlichem Umfange auch von der Anwendung 
des Goulprdschen Wassers zu fürchten wäre. Bey 
der pfeifenden Bräune, wo die Hülfe eines Arztes 
so schleunig als möglich gesucht werden muss, gibt 
er Nichtärzten den Rath, Blutigel an der Luftröhre 
anzuwenden, Quecksilbersalbe in eben der Gegend 
einzureiben, und einen Umschlag von Leinsaamen- 
melil und zwey Quentchen Opium um den Hals 
zu machen. Ausserdem findet man hier mehrere 
Arzneyformeln, wodurch der besonders bey Kinder¬ 
krankheiten so gewöhnliche Hang zur Quacksalbe- 
rey immer mehr genährt werden muss. Dieses 
scheint aber dem Verf. etwas Unbedeutendes zu 
seyn, wenn nur diese Schrift vorzüglich dazu bey- 
tragen kann, dass immer mehrere Bruchbänder 
aus des Vfs. Magazin, welches er natürlich in jeder 
seiner Schriften anempfiehlt, verkauft werden. 

HEILKUNDE. 

Eileithyja oder diätetische Belehrungen für Schwan¬ 

gere, Gebärende und /föhn er innen, welche sich 

als solche wohl befinden wollen. — In zehn an ge¬ 

bildete Frauen gehaltenen Vorlesungen von Dr. Jo¬ 

hann Christian Gottfried Jörg, prakt. Arzte, Ge- 

buitshelfer und akadem. Privatdocenten auf der Univcrs. 

in Leipzig. Leipzig, bey Cnobloch. lßog. 8- VIII, 

u. i6aS. (20gr.) 

Da noch immer die Hebammen aus der niedrig¬ 
sten Volksclasse. genommen werden, so sucht Hr. J. 
in der vorliegenden Schrift die Schwängern, Gebä¬ 
renden und Wöchnerinnen nicht allein mit dem ih¬ 
nen so wichtigen diätetischen Verhalten bekannt zu 
machen, sondern auch das anzugeben, was eine Heb¬ 
amme unter diesen Verhältnissen bey ihnen zu tliun 
hat. Auf den Fall aber, da8s seine Leserinnen aus 
dem Grunde vielleicht auf einen zu kurzen und ih¬ 
nen daher undeutlichen Satz stossen sollten, bittet er 
«ie, sich wegen der nöthigen Erläuterung an ihre 
Aerzte zu wenden. Er hat diese seiner eigenen Gat- 
tinn aus Dankbarkeit zugeeigueten Vorlesungen mit 
Recht nur für gebildete Fraüenzimmer und für die 
wichtigste Periode ihres Lebens bestimmt, durch den 

Vortrag selbst aber eben sowohl seine Gabe einer an¬ 
genehmen und nützlichen Unterhaltung als seine 
richtigen Begriffe über die Gränzen einer medicini- 
schen Belehrung für Laycn beurkundett In der er¬ 
sten Vorlesung macht er damit den Anfang, dass er 
seine Leserinnen über den Unterschied des Weibes 
vom Manne belehrt, und von der Menstruation, 
Schwangerschaft, ihren Zeichen und der Zeitrech¬ 
nung in derselben handelt. In der zvveyten Vorle¬ 
sung geht er zur Diätetik für Schwangere über, em¬ 
pfiehlt ihnen den Genuss einer reinen Luft und 
zweckmässiger Nahrungsmittel, bestimmt ihre Klei¬ 
dung , und gibt ihnen die nöthigen Regeln über daä 
Veihältniss der Bewegung und Ruhe, des Wachens 
und Schhifens, redet dann in der dritten Vorlesung 
insbesondere von der diätetischen Besorgung der 
Brüste und Geschlechtstbeile während der Schwan¬ 
gerschaft, von den natürlichen Auswürfen, den Blut¬ 
aderknoten, Brüchen und Vorfällen an Schwängern, 
und fügt noch einige sehr wichtige Bemerkungen in 
Beziehung auf die Hebammen bey. In der vierten 
Vorlesung unterhält er seine Leserinnen über die Be¬ 
stimmung der Geburt, gibt ihnen die Zeichen der 
herannahenden Geburt an , zeigt bey dieser Gelegen¬ 
heit auch, dass die Geburt keine Krankheit ist, ent¬ 
wickelt den Verlauf derselben, und sagt seinen Le¬ 
serinnen das Nöthige über die Wehen und die Stel¬ 
lung des Rindes zur Geburt; setzt ihnen hierauf in 
der fünften Vorlesung das diätetische Benehmen bey 
der Geburt aus einander , wo er den Anfang mit 
einer Schilderung der Hebammen macht, und alles, 
was das diätetische Verhalten bey der Geburt, und 
die Besorgung des neugebornen Kindes betrifft, sehr 
zweckmässig angibt, ln der folgenden Vorlesung re¬ 
det er von einigen regelwidrigen Arten der Geburt, 
von der Belebung eines todtscheinenden Kindes, der 
Ungeduld mancher Gebärenden, und empfiehlt die 
Gegenwart eines Geburtshelfers bey der Geburt. 
Dann lässt er in der siebenten Vorlesung eine kurze 
Physiologie des Wochenbettes folgen, um die in der 
achten Vorlesung enthaltenen diätetischen Regeln de¬ 
sto sicherer zu begründen. Die neunte und zehnte 
Vorlesung sind ganz der diätetischen Behandlung des 
neugebornen Kindes und demjenigen, was in Absicht 
des Stillens zu beobachten ist, gewidmet. Uebri- 
gens findet der medicinische Leser in diesem Büch¬ 
lein dieselben physiologischen und diätetischen Lehr¬ 
sätze wieder, die der Hr. Verf. in seinem Handbuche 
der Krankheiten des menschlichen Weibes vollständi¬ 
ger dargelegt hat, hier aber insbesondere den Frauen¬ 
zimmern selbst zu beherzigen gibt. 
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76. Stück, den 26. J u n y 1809. 

GELEHR TEN GES C HI CII TE. 

Mon nrnen tum Keple’ro dedicatum Ratisbonae die 

XXVII. D< cembris anno MDCCCV1II. Ratisbo¬ 

nae, in Commissis Montag et Weiss. Fol. 19 S. 

Cum 4 tabb. aen.' 

Es ist erfreulich, dass gerade in dem gegenwärti- 

tigen Zeitpurlcte das Andenken an Männer , die 
Deutschland mit nicht untergehendem Rubine be¬ 
deckt haben, von Deutschen erneuert oder wenig¬ 
st -ns durch öffentliche Beweise dargethan wird, 
dass der Deutsche, welcher sich dieses Namens 
noch nicht zu schämen braucht, noch deutsches 
Verdienst nach Wurden zu schätzen wisse. Wenn. 
London aut Newton, Paris .auf des Cartes stolz ist. 
Warum sollte sich Deutschland nicht seines Leib- 
nitz und Keplers rühmen ? 

Kepler starb, wie bekannt, den 5 November 
1630. zu Regensburg, wohin er, uni die Rückstände 
seines Jahrgehalts durch des Kaisers Ferdinand’s 11. 
Ansehen von dem Herzog Albrecht einzutreiben, 
l-.rank gereiset war, und wurde aut dem Prtrikirch- 
hoie begraben. Drey Jahre nachher wurde Re- 
gensburg von den Schweden belagert und einge¬ 
nommen, und bey dieser Gelegenheit auch jener 
Begräbuissplafz mit allen seinen Monumenten der 
Eide völlig gleich gemacht. Keplers Sohn hielt 
sich zwar 1Ö38 der väterlichen Erbschaft wegen in 
IKgensburg aut, dachte aber mehr an die Auslei¬ 
hung von Capitalien, als an die Wiedererrichtung 
eines Monuments ^um Andenken seines Vaters. In 
den von Hanscli i'Uß herausgegebenen Epistolis mu- 
tuis Io. Kepleri aliorumque kommt zwar eine Grab- 
schrift vor, welche auf den berühmten Mann ge- 
naebt, seinem wieder errichteten Leichensteiue 
eingegraben, und ihm aus handschrittlicheu Regens- 

burger Doch menten von dem D. D. G. Serpilius 
mitgetheiit worden seyn soll. Auer wer den jLapi- 

Äweyter Land. 

darstyl jener Zeiten kennt, wird diese Grabschrift 
für untergeschoben erklären, und sie in den An¬ 

fang des i8ten Jahrhunderts setzen, wo ein Ge 
nicht ging, dass Keplers Andenken durch Errichtung 
eines öffentlichen Monuments wieder erneuert Wer¬ 
den sollte, weil Keplers Verwandten aus Königs¬ 
berg nach Regensburg gekommen waren, um sich 
eine vidimirte Abschrift von „Kaisers Ferdinand II. 
Obligation für weyl. Joh. Keplers gewesten Matbe- 
rnatici hinterlassene Wittib und Erben pr. i2(k/j. 
fl.“ zu erliitten. Aber es blieb bey dem blossen 
Gerüchte. Im J. 1786. forderte der damalige Rector 
und Protessor der Mathematik z.u Regensbur«, Oster¬ 
tag, alle Liebhaber und Beförderer der Wissenschaf¬ 
ten, besonders unter den Deutschen, auf, diese 
schuldige Ehrenbezeugung Keplern zu erweisen. 
Allein weder Keplers Verdienste und berühmter 
Name, noch die Liebe und Achtung tur deutsches 
Verdienst, noch das ßeyspiel andrer Nationen konn¬ 
ten die Deutschen und die auf dem ehemaligen 
Reichstage gegenwärtigen Gesandten deutscher Für¬ 
sten veranlassen, sich aus ihrer Gleichgültigkeit «e- 
g^n deutsches Verdienst einmal heraus zu reissen, 
und thätigen Antheil an der Ausführung des Üster- 
tagischen Planes zu nehmen. . Endlich fing man 
im J. 1303 an, mit Ernst an die Errichtung eines, 
Keplers Verdiensten würdigen, Denkmahls zu den¬ 
ken. Folgende 4 deutsche Patrioten , der Hr. Graf 
Casp. von Sternberg, die Herren Barone Leopold 
Hartwig von Plessen, und Frz. Wilh. von Reden, 
endlich Hr. Heinr. Joh. Thora, ßoesner, schossen 
theils aus ihren eigenen Mitteln die dazu nötbigen ' 
Kosten vor, theils sammelten sie fremde Bey träge 
dazu. Im J. 1807. war der Tempel lür Keplers 
Büste fertig, und dieselbe wurde im folgenden 
Jahre an Keplers Geburtslage unter dem Donner 
der Kanonen, im ßeyseyn einer grossen Menge M ü¬ 
schen und unter einer dazu eigens aufgeluhrten 
Musik feyerlich aufgestellt. Das damals frohe Re- 
gensburg ähnele nicht, dass im folgenden Jahre 
ein Kanonendonner andrer Art sie schrecken , einen 

bedeutenden Theil der Stadt iu Asche legen, uud 

‘ [76J 
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nur, wie durch ein Wunderwerk, Keplers Monu¬ 
ment unversehrt lassen würde. — 

D er Ort, wö dieses Monument steht, ist ein 
sehr grosser, an der Stadtmauer gegen Mittag gele¬ 
gener, sowohl zum Spazierengehen, als für die Bo¬ 
tanik eingerichteter Garten, der gleich an den Kirch¬ 
hof slösst, auf welchem Kepler begraben liegt. 
Beynalie im Mittelpuncte des Gartens erhebt sich 
sanft ein mit Zypressen und andern Bäumen um¬ 
gebener Hügel, auf welchem ein runder Tempel 
im dorischen-Styl, aus Quadersteinen erbauet ist. 
Das gewölbte Dach desselben ruht auf 8 Säulen, 
und auf dem höchsten Puncte desselben steht eine 
Armillarsphäre, deren Achse mit der Weltaxe zu¬ 
sammen fällt. Unter dem Gesimse des Daches sind 
die zwölf Zeichen des Thierkreises dergestalt in 
erhabener Arbeit angebracht, dass zwischen je 
zweyen und zweyen sich eines von den Zeichen 
der zehn Planeten, der Sonne und des blondes 
befindet. Mitten im Tempel steht auf einem fünf 
Fuss hoben Postamente von Marmor, zu welchem 
fünf Stufen hinanführen, die Büste von Job. Kep- 
lern. Sie ist von Döll in Gotha aus carrarischem 
Marmor verfertiget, und gleicht dem kleinen Bild¬ 
nisse ziemlich wohl, welches auf dem Titel der 
Kudolphinischen Tafeln enthalten ist. Das Basre¬ 
lief auf dem Postamente hat Danecker in Stultgard, 
ebenfalls aus carrarischem Marmor, gearbeitet. Es 
stellt Keplers Genius vor, welcher der neben ihm 
stehenden, verschleyerten Urania den Schleyer vom 
Gesichte zurück schlägt; diese reicht jenem dage¬ 
gen mit der rechten Hand das astronomische Fern¬ 
rohr (Kepler’s Erfindung) dar, und in der linken, 
womit sie auf einem Postamente ruht, hält sie eine 
etwas aufgewickelte Rolle, worauf die ziemlich 
excentrische Ellipse der Bahn des Mars gezeichnet 
is-t. Diess deutet auf die von Iieplern begonnene 
Reform der Astronomie und auf seine wichtigen 
Erfindungen in derselben, besonders aber auf zwey 
der Kcpleriscnen Gesetze hin, welche er in seiner 
Abhandlung über den Mars öffentlich bekannt ge¬ 
macht hat. Das ganze Monument ist mit einem 
eisernen Gitter umgeben. 

Dieser Beschreibung des Keplcrischen Monuments 
hat der Vf., der würdige Hr. Prof. Placidus Hein¬ 
rich, eine kurze Lebensbeschreibung jenes wahrhaft 
grossen Mannes, eine Aufzählung seiner Schriften, 
und eine Auseinandersetzung und Würdigung sei¬ 
ner Verdienste um die physische Astronomie in ge¬ 
drängtester Kürze und in einem guten Latein vor¬ 
ausgeschickt, wobey er uns zu einer dereinstigen 
weitläufigem und vollständigem Abhandlung über 
diesen Gegenstand Hoffnung macht. Ree. wünscht 
nichts sehnlicher, als dass diese Hoffnung bald in 
Erfüllung gehen möge. 

Noch müssen wir eine Kleinigkeit bemerken, 
welche bey Manchem vielleicht einen Anstoss ver¬ 

ursachen könnte. Im Sockel der Büste'ist Keplers 
Name mit einem doppelten p, in der Schrift selbst 
durchgehends mit einem einfachen p geschrieben. 
Jenes ist die ältere und einzig richtige, das andere 
die gewöhnliche Schreibart. 

Die vier ITnpfertafeln, welche Steindrücke sind, 
stellen folgende Gegenstände vor: 1, den Grundriss 
des Tempels, 2. den Aufriss desselben, 3. Keplcr’s 
Büste, und endlich 4» das Daneckersahe Basrelief. 

MINERALOGIE. 

Taschenbuch für die gesatnmte Mineralogie, mit 

Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen; heraus¬ 

gegeben von C. C. Leonhard, Assessor bey der 

Rentkammer, der Landcassen- und Steuerdirection, der 

Wettenmischen Gesellschaft für die gesammte Natur¬ 

kunde ständiger Sccretär, der königl. Societ. der Wis- 

sensch. zu Göttingeu und des kaiserl. Museums der 

Naturgeschichte zu Paris Correspondent, der Berlin. 

Gesellscli. naturforsch. Freunde etc. Mitgliede. Drit¬ 

ter Jahrgang. Mit Haüy’s Bildnisse und 4 Kupf. 

Frankf. a. Mayn, bey Hermann, lßoff* 8* 4°8 S. 

(1 Thlr. 12 gr.) 

Noch immer, wie der verdiente Herausgeber 
dankbar rühmt, von den Freunden der Mineralogie 
sehr thätig unterstützt, fand sich auch für dieses 
Jahr ein so reichlicher Vorrath gelieferter Aufsätze, 
dass, ungeachtet der Gehalt des gegenwärtigen Jahr¬ 
ganges einige Vermehrung erhielt, dennoch wieder 
manches für den künftigen zurückgelegt werden 
musste. Zuvörderst haben wir hier folgende Ab¬ 
handlungen eihalten. 1) Der Kammerberg bey Eger, 

beschrieben vom Ilm. Geh. 1\. von Göthe; wozu 
die zweyte Kupfertalei gehört. Nach Veranlassung 
der hierbey vorkommenden, besonders sich aus¬ 
zeichnenden, Umstände der Gesteinmassen und der 
ganzen LocalbeschaiTenheit, wird der Meynung, 
welche für den vulcanischen Ursprung stimmt, der 
Vorzug gegeben; und zwar muss Wohl, zufolge der 
flözartigen, flachen Lage der Schichten, die Ur¬ 
sprungs-Epoche zur Zeit einer völligen Wasserbe¬ 
deckung angenommen werden. Eine, bey diesem 
Aufsatze zum Grunde gelegte, nun im Cabinet der 
mineralogischen Socielät zu Jena befindliche Samm¬ 
lung bestehet aus Granit, Gneis, Glimmerschiefer, 
Schlacken- und Basaltähnlichem Gestein. 2) Be¬ 
schluss der vom Krn. D. Schneider gelieferten Be¬ 

schreibung der Mineraliensammlungen in Paris. Die 
Sammlung des Hrn. Dclametherie gehört in meh- 
rern Hinsichten unter die wichtigsten. Von allen 
Orten erhält er Beyträge dazu, wie es bey des Vfs. 
Aufenthalt zu Paris unter andern mit trefflichen, 
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belehrenden Suiten der neuern Fossilien, des Ala- 
Jiis, Mussits, To.pazoliths, Peridot Idokrases und 
Succinits der Fall war, von welchen letztem bey- 
den II r. Delametherie geneigt ist, sie bIos3 für Ab¬ 
änderungen des Vesuvians zu halten, worüber er 
auch im Journal de Physique T. LX1I. seine Mey- 
nung geäussert hat. Unter mehrern zeichneten sich 
hier sehr herrliche Krystalls aus, von Dioptase, 
von Smaragd aus Peru, von- Euklase, Korund, Me- 
jonit, Sommit und Vesuvian, schöne Exemplare fran¬ 
zösischer Mineralien, besonders aus Dauphinee, ein 
schönes Stück Gediegen - Schwefel, in pyramidalen 
Krystallen, aus Spanien, u. dgl. Er bedient sich 
des Cabinets zu seinen Vorlesungen im College de 
France, einem Institute, einzig in seiner x\rt, in¬ 
dem in demselben fast über alle nur erdenkliche 
Wissenschaften und Sprachen öffentlicher Unter¬ 
richt crtheilt wird. Die Sammlung des Hin. Bro- 
chant, Ingenieur des Mines, Verfassers des Traite 
elementaire de Mineralogie suivant les principes 
du Profess. Werner, auch ganz nach dessen System 
geordnet. ,,Der Beweis, dass die Mineralogie ohne 
unsere Werneis grosse Verdienste um dieselbe bey 
weitem das noch nicht wäre, was sie wirklich ge¬ 
genwärtig ist, würde wohl nicht schwierig zu 
führen seyn. Wie wenig ist es daher einem Deut¬ 
schen zu verdenken, die gerechten Huldigungen, 
die man diesem Gelehrten und seinen Verdiensten 
auch im Auslande und namentlich in Paris als ge¬ 
genwärtig dem vorzüglichsten Platze für. Künste 
und Wissenschaften wiederfahren siebet, selbst mit 
einigen frohen Gefühlen zu empfinden?“ —• Mit 
eben so völliger Ueberzeugung pflichtet Rec. die¬ 
ser Acusserung bey, als es ihn innig freuet, seihst 
der Schüler seines Freundes Werner einst gewesen 
zu seyn. Nicht nur seiner Anordnung, sondern 
auch seinem Inhalte nach , ist dieses Cabinet sehr 
mit Deutschland verwandt. Einen grossen Theil 
desselben sammelte der Besitzer auf seiner Reise 
nach Deutschland; und daher kommt es, dass man 
in demselben manche deutsche Fossilien von einer 
Bestimmtheit antrifft, wie sie selbst in den vaterlän¬ 
dischen Cabinetten selten Vorkommen. Die Samm¬ 
lung des Hm. Brongniart’s, Verfassers des Traite 
elementaire de Mineralogie, avec des applications 
aux arls, war bey H. S. Anwesenheit zu Paris 
noch nicht vollständig zu nennen; allein sein Eiter 

. für das mineralogische Studium lässt es vermuthen, 
dass sie schon jetzt ungleich wichtiger sey. Schon 
damals war es die geographische Suite der Minera¬ 
lien um und aus der Gegend von Paris. Die Bes- 
son’sche Sammlung, aus welcher Prof. Patrin meh¬ 
rere Stücke in seiner Plistoire naturelle des minc- 
raux hat abbilden lassen, ferner die der Herrn Vata, 
und Tondi, erstere jeuoch nicht systematisch, von 
letzterer besonders den geognostischen Theil, nach 
Karsten geordnet, sähe Hr. S. ebenfalls; aber meh¬ 
rere andre, z. B. die der Herrn Faujas St. Fond, 
Paris, Palrin, Guyton, Cordier, Brissac, Camus, 

Tonnelier, auch die in der Ecole polytechnique, 
konnte er wegen Kürze der Zeit und wegen ande¬ 
rer Hindernisse nicht besuchen. Er fügt seinem 
Aufsalze noch einige allgemeine Bemerkungen hin¬ 
zu, die z. B. eine gewisse Charakteristik in Hin¬ 
sicht auf die Auswahl der Stücke, und gewisser- 
massen auch selbst auf die Form, so wie in Deutsch¬ 
land seit Werners Zeiten, so auch in Frankreich 
seit Haüy, zum Theil schon seit Rome de l’Isle, be¬ 
treffen. Ferner, mehrere Mineralien, die in den 
Cabinetten von Deutschland eine Seltenheit sind, 
siehetman, wenn auch nicht immer in mehrfachen 
Exemplaren, doch in den meisten Sammlungen von 
Paris. Andere Mineralien, die den deutschen Ca¬ 
binetten immer zu vorzüglichen Zierden gereichen, 
sind dort in vielen Sammlungen bis zum Ueber- 
lluss zu finden. In Ansehung des einheimischen 
Mineralienhandels werden einige Adressen mitge- 
theilt, wobey man zugleich manche Wissenswerthe 
Notizen, z. B. über Jacob Förster, Heülandt, Lau- 
noy, Lambotin, Madame Gaillard und Dufrenoy 
erhält. — 3) dn fern gibt es Individuen im 
Mineralreiche? beantivortet vom Hrn. Prof. Sern- 
hardi. — Link sagt in seinen Beyträ'gen zur Natur¬ 
geschichte 1. St, S. 94, dass man ausser den Kry¬ 
stallen keine bestimmten Gestalten, folglich auch 
keine Individuen im Mineralreiche bemerke; Haus- 
mann’s Meynung (in seinem Versuch eines Ent¬ 
wurfs zu einer Einleitung in die Oryktognosie, 
S. 357)» gehet eben dahin; aber Karsten behauptet, 
dass man in diesem Reiche nichts als Individuen 
finde; unser Verfasser stellt die Ansicht der Sache 
also auf: Der Begriff von Individuen lässt sich 
nicht bloss auf Krystalle anwenden. Auch anders 
geformte Massen, bey welchen durch die Theilung 
der Begriff- des Ganzen nothwendig verlohren ge¬ 
het, erlauben zuweilen die Anwendung desselben, 
z. B. die einzelnen Körner, aus welchen der Karls¬ 
bader Erbsenstein zusammengesetzt ist. Jedes ein¬ 
zelne Korn ist aber nicht ein Individuum von Erb¬ 
senstein, sondern nur von den Erbsensteinkörnern. 
- 4) Hrn. Amtmanns IPepyen zu Heckershausen, 
Nachtrag zu seiner Abhandlung von einigen beson¬ 
ders merkwürdigen Versteinerungen seines Cabinets. 
Zuvörderst ist's ein Ornitholith aus dem berühm¬ 
ten Trebraischen Cabinette, und, zufolge der dabey 
befindlichen Nachricht, aus West-Gotiiland. Drey 
Knochenfragmente in einem gelblich - grauen, koh¬ 
lensauren, Kalksteine, wovon nun freylick bloss 
der jetzige Besitzer versichert, dass er kein Säug¬ 
thier wisse, dem diese Knochen zugeschrieben 
werden könnten, auch viel auf die Autorität der 
vorigen erfahrenen Besitzer rechnet. Bey dieser 
Gelegenheit führt er noch einige andre merkwür¬ 
dige Versteinerungen an, namentlich einen 12 Zoll 
langen Schilfstengel in Grauwacke, vom Rosenhö- 
fer Zuge zu Klausthal, ein Stück versteinertes 
Bambusrohr und ein versteinertes PalmblaU. In 
der zugleich angeführten Stelle aus dem Trebr. Cab. 

[76*] 
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S. 41 etc. heisst es unter andern von dem letztem: 
,, Das ganze Stück in seinem Innern besteht ans 
Grauwacke, mit Uebergang in Schiefer, ist. durch 
geschnitten, rnit Klüften von Kalkspäth und Quarz, 
deren einige von ^ Zoll Mächtigkeit sind, und Ku¬ 
pferkies und Bieyglanz in sich tinschliessen. Hier 
ist allerdings neue Formation bewiesen; ist bewie¬ 
sen das Entstehen der Klüfte und Gänge mit sammt 
ihrem Inhalte, durch das Ab wechseln in den Zu¬ 
ständen der Feuchtigkeit beym Austrocknen; ist be¬ 
wiesen das Fortwirken im Kreisläufe der Natur 
-auch im Mineralreiche im Innern dt r Gebirge, 
Diess Stück ist aus einer Tiefe von lßo Lachter, 
in welcher es bey der Strassenarbeit mit im Gange, 
-auf der Grube Dorothea gefunden worden ist.“ — 
„Auch findet sich hier noch Nachricht von einem 
Eungiten aus Ouebeck, der Quarz ist, und in 
Jü-örnstein übergehet; von einem Stücke versteiner¬ 
tem Holz mit kry^tallisirtem und derbem Zinnober, 
ans Münsterappel im Z weybrückschen; nebenbey 
von einem Fischabdruck mit Zinnober durchdrun¬ 
gen, ebendaher, und von einem merkwürdigen 
•versteinerten Backenzahn aus Neuyork, der wenig- 
-st-ens 6 mal so gross ist, als der Zahn eines soge- 
-nanntea Höhlenbären aus der Scharzfelder Knocben- 
Röhle, —• 5) Bestimmung der Krystalli%'ation einiger 
.mineralischen Substanzen von Um. Prof. Beruh ardi. 
Kr folgt hierbey nicht Haiiy’s, sondern seiner eignen, 
nnGehlers Journ. f. d. Chemie etc. 1. B. mitgetheilten 
Methode. Die liier genauer als bisher untersuchten 
■Gegenstände sind: der Zinnstein, das Grauspiesglanz- 
■erz und der Uranglimmer. 6) Mineralogische Bey- 
träge von Herrn Bergrath Hacquet zu lirakau. Ue- 
lier eine seltne Versteinerung aus der Ordnung der 
jawevschälichten Conchylien ; über einige noch we¬ 
nig bekannte Steinarten, eine mit dem Namen Va- 
Tiolit ganz vorzüglich zu belegende Art Hornstein, 
-so wie auch eine Art Horn - oder Kieselschiefer, mit 
-Erhöhungen, gleich abgebrochnen Röhren, wie bey 
-den Punctkorallen. Es befinden sich hierbey zu¬ 
gleich die colorirten Abzeichnungen der beschrie¬ 
benen Gegenstände auf der ersten Kupfertafel dieses 
Jahrganges. TVas zweytens die diessrnalige Ucber- 
Mcht der neuen Entdeckungen und Veränderungen 
in der Mineralogie betrifft; so finden sich darin 
Beschreibungen, Nachrichten und Nachweisungeh, 
'über Braun-Bleyerz, Botriolit, Bronzit, faserigen 
•und schlackigen Braun - Eisenstein , Eisspath, Glau¬ 
bend, Gurhofian, Hyalith, llyn, Keffekilith, Pikro- 
lith, Pyrodmalith, Quarzsinter, Semeline, Trikla- 
-sit, Wernerit, und mehrere andre. Neuere Bestim¬ 
mungen der Eigenscliwere verschiedner Mineralien 
.schliessen sich hier an; 2) in Ansehung des Geogno- 
stischcn, ist zuerst die llede vom Basalt auf Kalk¬ 
fitein gelagert , und von den in Kalkstein einge¬ 
schlossenen Basaltfragraenten , des ausgebrannten 
Vulkans von Beaulieu, im Departement des Bouches- 
üu - li/ione; ferner von den aufgeschwemmten Ge¬ 
birgen der Schweiz, deren bedeutendste Forma- 

Stück. 

{innen die Conglnmerate bey Engi in Claris , zu 
wie 16 und an dt u Lt in des wallenstädter S<“S, am 
f usse der dasigen üa'kgeb'irge, sind; -so wie die 
Conglornerate von Rigi und Niesen bis nach Sep-y; 
die hau d st eine von Lausanne bis an den Züricher 
bee, und m« lutere. Weiter ist liier die Rede von 
dem zu Cogne; (den hohen Alpen, welche vorn 
Mont-Blanc bis an den Mont-Bosa sieb erstrecken, 
zugehörig,) verkommenden Urgips , so wie von 
l1 reiesleben derghicben in einem Glimmerschiefer, 
am südlichen Gehänge des Gotthards war entdeckt 
woi den ; wie man ihn denn auch an mehrern 
Stellen der helvetischen und savoyischcn Alpen, 
theils auf Glimmerschieicr ruhend und von ihm 
oder von Uikaln bedecl’>t, -theils mit Glimmerschie¬ 
fer abwechselnd und Ui Kalkstein zürn Dache habend, 
theils mit Hornblemiesi hief’er abwechselnd, über 
ihnen abei wieder den Kalkstein gelagert, gefun¬ 
den hat. Die Uebergangs • Gebirgsarten Norwegens 
und Schwedens; die Urgebirgs-Formation im Nor¬ 
den ; die Basaltgänge in der Gegend des Bieseii- 
damn.es von Bailycasile und Bellefast in bland ; 
der Basalt als Gang im Firueberg bev Rlninbr it- 
bach am Rheine; der Alpenkalks,em ; du Bivcrien, 
welche Fluss-, Land- und Seemuscheln und Thier- 
knocheii umschliessen , sind die übrigen Ge«en- 
slände, wovon interessante Nachrichten aus andern 
Schriften mitgelheiU werden. 3) Ueb erricht der 
neuern Analy.\en mineralogischer Hör per; als des 
Alauns aus der Gegend von Moskau (Merooircs de 
Ja Societe des natuiaÜMes de Mosrou); des Anal¬ 
ei tue (\ auquelin , Annales des Museum etc.); des An- 
dalusu, von llerzogau in der Oberptalz ; des’ Aplorne, 
von den Ufern des Lenaflusses in Sibirien; u s. f. 
nach alphabetischer Ordnung, bis zum Wernerit 
und Zirkon. (Journal für Chem. und l’hys. IV.) 
4) Miszellen. Geognostische und physikalische Be¬ 
obachtungen über Norwegen, von L. von Buch, 
Auszugsweise aus Gilberts Annalen der Physik 1807 
mitgetheilt, so ferner, aus dem Journal de Phy- 
siejue , Nachrichten über das Geschichtliche der 
Ausbrüche der Vesuvs. Bis in das Jahr 7g rauchte 
er nur; hier wurde Herculanurn und Pompeji un¬ 
ter einem Stein und Aschenregen begraben. Der 
erste Lavastrom brach im Jahre 104^ aus Sie ist 
jetzt mciit mehr so häutig, als nf der Vorzeit. 
Der Vesuv kann vielleicht bald, wie so viele an¬ 
dre, zu den ausgebrannten gehören. Weiter findet 
man hier eine Nachricht aus der St. Petersburger 
Zeitung über den rauchenden Berg, ß2 W7erst Süd¬ 
west von Reval; dann eine Berichtigung, in An- 
eehung des dichten Flusses; indem in den meisten 
Lehrbüchern gewöhnlich Strassberg am Harz als 
Fundort dieses Fossils angegeben wird. Nirgends 
in diesem ganzen Reviere, behauptet Herr Ber^- 
secretair Päselcr, sondern öfters kommt er in der 
Grafschaft Stolberg- Stolberg, auf dem sogenannten 
Fluss-Schachte, mit späfhigem Flusse, vor; gleich- 
wohl, sagt der Herausgeber ansers Taschenbuches, 
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erwähnt selbst Hausmann in seiner Oryktographie 

di s lj.i»}ses, je nes Geburtsortes. Die Na» hri< hl von 

einem merkwürdigen Ornifhoütb, aus dem Ileichs- 

anzeiger von 1307. Mmerätogische Beobachtungen 
über -Maryland; Naökrirhten aber die im F icenti- 
vischcu, bey Monte - / icle, sich findenden, beym 

Zcreckilageu einen Trülfelartigcn Geruch verbreiien- 

den, Mud: eporiteu, welches letztere Vauque liu den 

l\-lvpen UcbeiTtstcn zn-:chreibt, deren Wohnungen 

sie einst waren. Humboldts äusserst merkwürdige 

gedgüost is che Busicht der Trpjienlander, aus des¬ 
sen Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst 
einem JS aturgemälde der Tropehländler ; Chamhrier's 
/jenes,eräug über die Thalbildung ; TJelanitiiherit's 
BcechVeibur.g der Berge und Hügel um Paris ; 
Theodor von Saus.süi t ’s Nachrichten über den Erd¬ 

ball am Buffi berg im Canton Schwitz ; ein be¬ 

trächtlicher Sleinregeo zu Stannern, unweit Iglau 

in Mahren, am 22 May 1308; die, übrigens an¬ 

dern Aerolithen ganz ähnlichen Steine lateriren die 

Magnetnadel nicht; eine Nachricht von dem, am 

17. May 1307, zwey kleine Meilen von Berlin, in 

der Havel emporgekommenen kleinen Eilande, (aus 

dem Magazin der Berl. nalm forschenden Freunde); 

und noch dergleichen mehrere, gar sehr liir ein 

ausgebreileteres Bekanntwerden geeignete Notizen 

findet man hier beysamttien. Von S. 260 an gehet 

die Därstellung der neuesten Mineral - Sy.iteine ; 
eine wichtige Bereich«tu: d(S Taschenbuchs, die 

mit gegen warf igem Jahrgänge beginnt. Hiermit 

soll jährlich in der Maasse io 1 (gefahren , auch sollen 

die Leser immer möglichst n.it den Veränderungen 

bekannt gemacht werden, welche vielleicht die, 

früher schon abgedruckt« n Systeme späterhin er¬ 

halten möchten. Diessmal finden wir die distribu- 

tion metbodique des especes minerales par Mr. 

Haiiy, nach dessen Handschrift aufgestellt, und 

immer auf der Seite gegen über, Herrn Bergrath 

Werner’s neuestes Mineralsystem; wie Hr. L. diese 

von einigen sehr verdienstvollen Schülern dessel¬ 

ben erhielt. So wie die erste Classe des S3rstems 

unseres deutschen Mineralogen , die erdigen Fossi¬ 
lien, die zvveyte die salzigen enthält u. s. t. so be¬ 

ginnt der französische Mineralog den Gang des sei¬ 

ften also: Premiere Classe; Substances acidiferes. 

1. Ordre; Substances acidif. libres. II. Ordre; Sub¬ 

stances acidif. terreuses. III. OrdrC ; Substances 

acidif. alkalines. IV. Ordre; Substances acidif. al- 

kalino - terreuses. u. s. f. — 6) Beförderungen, 
Ehrenbezeigungen und Belohnungen. 7) Nekrolog. 
Jak. Christoph JPallmont de Bomare , Jos. Ant. 

Schönbauer, K. Moger, Jos. Brunner, Jer. Benj. 

Bichter und Job. Mayer. — 8) Uebersicht der 
neuern Literatur. 9) Korrespondenz. Hier findet 

man Nachrichten von Eschers Alpenwanderungeu 

im Jahre 1807; von Albert Patzovsky, über'seine 

Wanderung in die Telkebanjer Gebirgskette; von 

Göthe’s, Hundeshagen’s, Hacquet’e, Haiiy’s, Zim- 

inermanne, Wanger’s . Lavater’s, üucger’s und 

Haberle’s verschir deutlichen Untersuchungen' und 

Beobachtungen. Zuletzt noch von 3. 395—4no> 
eine ebenfalls neue, fortzusetzende, Kubrik , den 

Mineralierihar.de! betrcllend. Das Verzeichniss der 

vorzüglichsten Mineralienhändler im In - und Aus¬ 

lande, macht den Anfang; wozu künftig Nachträge 

folgen, auch hieran andere einzelne Nachrichten, 

in solcher Beziehung sich reihen werden. Einge- 

sehickte Beiträge für das eine, wie für das andre, 

sollen unentgeltlich eingerückt werden. 

Ö K QNO M 1 E. 

Vollständige Zuweisung zum Bierbrauen und Brot- 

backen für grosse und kleine Haushaltungen, 

liebst einer besondern slbhaudlung über das Bier-1 

brauen, von D. Fr. C. G. Ger icke, Ober-Amt¬ 

mann zu Kloster St. Ltidgeri bey Helmstädt. Aus dem 

dritten Bande der Hausmutter besonders abge¬ 

druckt. Hannover, bey den Gebriid. Hahn. 1309. 

320 Seiten, ß. (1 Thlr.) 

Bis zur Seite 293 gehet der Abdruck aus dem 

dritten Bande der Germershausischen Hausmutter. 

Von da beginnt der Anhang, welcher die Gerick’- 

sche praktische Anweisung zum WTeiss - und Braun¬ 

bierbrauen enthält. Wie , be}r Anlegung einer 

Brauerey, auf hinlänglichen, sichern Produkten¬ 

absatz, auf das Vorharidenseyn natürlich weichen 

Wassers (indem das durch Luft und Sonne brauch¬ 

bar gemachte nicht immer in gleichem Verhältnisse 

jenen Mangel ersetzen kann), auf leichte Zufuhr 

des Getreides, wo das sclbsterzeugte fehlt, auf eine, 

wo möglich, eigne Mühle in der Nähe, auf 'wohl¬ 

feiles Brennmaterial , auf die Beschaffenheit des 

Platzes zum Gebäude, auf die Einrichtung dessel¬ 

ben, Zusehen sey, als Avobey auch der Kühlschiffe, 

der besondern Vorrichtung zur erforderlichen schnel¬ 

lem Abkühlung der Würze, gedacht wird; wel¬ 

ches, ferner, die zum Betriebe des Geschältes no- 

thigen Geräthschaften , sowohl in der Brauerey 

selbst, als im Bierkeller, sind; dicss wird zuvör¬ 

derst erörtert. Sodann behandelt der Verf. den 

Gang des Ganzen nach folgenden Rubriken: 1) Das 
Malzmachen (S. 306 f.). Das Luftmalz; die beste 

Behandlung des Getreides hierzu, sowohl vom An¬ 

fänge an, als sodann, wenn sich die Keime zeigen; 

die besten Jahreszeiten; eben so das Darrmalz; die 

ehemaligen kostspieligem Anlagen zu diesem Be- 

hufe, sowohl als die neuern bessern Erfindungen; 

unter andern die Neuenhahnische zu Nordhausen, 

wobey ein Schornstein der Brauntweinbrennerey 

benutzt wird. 2) Das Bierbrauen selbst, zuvör¬ 

derst das Fp'cissbierbrauen. a) Die Vorarbeit; das 
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Ahmessen und Anfenchte» des nöthigen Malzes, 
Tags vorher; das hierauf vorzunehmende massige 
Schroten, wo möglich, auf einer ne «geschärft« n 
Mühle; die Einrichtung und Zubereitung der Schi<r- 
bütte; die nöthige Vorsicht, wenn man Schrot in 
Vorrath halten muss, beym Aufbewahren desselbtn; 
b) das ,eigentliche Brauen; die zweckmässige Ope¬ 
ration beym Kochen der Würze; die Nebennutzung 
des sich absondernden - glutinösen Bestandtheils, 
zum Schweinefutter; das Zeichen des Gahrseyns; 
das nachmalige Ableiten der Würze auf das Kühl¬ 
schiff, oder in die Kühlbottiche; das Hinzuthun 
des Hopfens zu zwey unterschiedenen Malen; das 
fehlerhafte Stehenlassen des zweyten Wassers auf 
dem Schrote , während der ganzen Zeit des 
Kochens der ersten Würze, als welches die Trä- 
bernsäure zur Folge hat ; endlich auch noch das 
nachzubrauende Dünnbier. c) Dis Nacharbeit. 
Das Anstellen der Würze (wozu die zweckmässig- 
ste Temperatur im May und October die von 
im April und November die von -|-i60, im De- 
cember, Januar und Februar die von -j- 2i° R. ist); 
die Gährung; man kann viel Hefen, ja wohl | der 
sonst erforderlichen, ersparen, wenn man sie nicht 
gleich mit der ganzen Masse von Eier vermischt, 
sondern erst durch sie ein Kühlfass voll Würze in 
Gährung bringt, und dann diess zur grossen Eier¬ 
masse schüttet. Fängt diese nun an, weiss zu wer¬ 
den, und kleine Blasen zu werfen; entstehet eine 
fast unmerkliche Bewegung in der Flüssigkeit, so 
ist es Zeit zum Fassen; dieses muss vermittelst ei¬ 
ner durch den Fussboden der Brauerey hinabgehen- 
den Röhre geschehen. Ein zu kalter Keller muss, 
wenn die Gährung nicht von Statten gehet, durch 
einen angebrachten Ofen, oder durch ein Kohlen¬ 
becken erwärmt werden. Kennzeichen, am steten 
Kinnen, oder an der, im Gegentheil, steigenden 
und sinkenden Bewegung der Flefen. 3) Control- 
lirung des Braumeisters. Das gar nicht in Rech¬ 
nung bringen von 1 oder 2 Fass Bier, in grossen 
Wirthschaften, welche man für die Haushaltung 
und zum Vertrinken der Bierholenden bestimmt, 
wird als untauglich verworfen. 4) Anschlag einer 
IVeissbierbr au er ey, in der jedesmal zehn halbe Fass 
Bier gebrauet werden. Das Braunbierbrauen wird 
dann noch auf einer einzigen Seite abgehandelt und 
auf alle vorhergehende Vorschriften, die das Weiss¬ 
bier betrafen, eich bezogen, ausgenommen folgende 
drey l’uncte : dass man z. B. zu zwanzig Hbt. 
Schrot, zwey Hbt. Brandmalz nehmen möge, um 
das Bier hinlänglich braun zu färben; dass zur er¬ 
forderlichen, rnchrern oder mindern Bitterkeit 3 
oder 4 Hbt. Hopfen gehören , und, sowohl die 
erste als die zweyte Würze , beyde eine Stunde 
länger zu kochen sind, als beym Weissbiere, Es 
Werden zugleich in der Anmerkung zwey verschie¬ 
dene Methoden angegeben, nach welchen das Brand¬ 
malz zum Braunfärben zu bereiten ist. 

LITURGIE. 

Liturgie, was sie seyn soll, unter Hinblick (mit 

Hinsicht) auf das, was sie im Christenthume ist; 

oder : Theorie der öffentlichen Gottesverehrungt 

vermischt mit Empyrie, von Fit. Ant. IV int er, 

Prof, und Stadtpfarrer zu'Laudshur. München , bey 

Lindauer. ißof). 8- VIII u. 271 S. (1 Thlr. 4 gr.) 

Herr Winter erscheint in der anzuzeigenden 
Schrift als ein Alaun, dem man über öffentliche 
Gottesverehrungen ein Stimmrecht gern einräumt. 
Bekannt mit dem, was in dieser wichtigen Ange¬ 
legenheit von Andern schon geleistet worden ist, 
und ausgerüstet mit einer gesunden Urtheilßkraft, 
hat er als Pfarrer verschiedener Gemeinden im Felde 
der Liturgie seit achtzehn Jahren Beobachtungen 
anzustellen , und Erfahrungen zu sammeln Gele¬ 
genheit gehabt, und mit weiser Besonnenheit Re¬ 
sultate daraus gezogen. Seinem vorurtheilsfreyen, 
unbefangenen Blicke entgingen auch veraltete, und 
dadurch gleichsam geheiligte, Gebrechen nicht; so 
wie er im Gegentheil das Gute erkannte und ge¬ 
recht würdigte, wo er es Tand. Dabey hat er den 
Mulli die Wahrheit zu sagen, Wenn gleich voraus¬ 
zusehen ist, er werde dadurch Manchem missfallen. 
Um den Loser in den Stand zu setzen über da» 
von dem Hrn. Verf. Geleistete seihst zu urtheilen, 
so stehe hier eine Synopsis seines Werkes, mit ein¬ 
gestreuten Bemerkungen, Berichtigungen und Wün¬ 
schen des l\ec. Hr. W. hatte bey seiner Theorie 
vorzüglich die christlichen, und unter den christ¬ 
lichen insbesondre die katholischen Gottesverehrun- 
gen im Auge, und holte aus diesen, weil sie ihm 
am nächsten lagen, seine Belege, Beyspiele und Er¬ 
läuterungen. Nachdem er in der Einleitung den 
eben nicht sehr erfreulichen Standpunct, auf Wel¬ 
chem sich die Liturgie der Katholiken und Prote¬ 
stanten gegenwärtig befindet, angedeutet hat, will 
er im ersten Abschnitt den Begriff der (innern) Re¬ 
ligion, ah den Mittelpunct, um welchen sich bty 
den Gottesverehrungen alles drehet , entwickeln; 
zeigt aber am Ende nur, dass das Princip der Re¬ 
ligion zugleich in dem Verstände und Herzen des 
Menschen zn suchen sey. Aus der innern Religion 
entspringt, zweyter Abschnitt, die äussere, und ist 
nach S. 50 die Offenbarung der Erstem; führt aber 
auch wieder zu derselben zurück. Aeussere Reli¬ 
gion ist Belebung der innern. Versammelt sich zur 
Uebung jener, (und nicht überhaupt, wie es S. 36 
heisst, der geistigen Ausbildung wege?i) eine ganze 
Gemeine, oder ein grosser Theil einer Gemeine zu 
bestimmten Zeiten, und a« bestimmten Orten, so 
nennt man das eine öffentliche Gottesverehrung. 
Dass bey dieser die religiösen Wahrheiten durch 
Bilder und Symbole dargestelk und versinnlicht 
werden können und soffen, um dem Menschen, 
besonders dem Ungebildeten, als Sinnenwesen näher 
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gebracht zu werden, und ihn mittelst des Irdischen 
zum Himmlischen zu erheben, wird hier mit trif¬ 
tigen Gründen dargethan ; aber von der andern 
Seite auch gewarnt, den Cultus nie zu heiligen 
Gaukeleyen und Spielereyen zu erniedrigen. Wäre 
es nun nicht ebenfalls an seinem Orte gewesen aus 
dem Begrübe der öffentlichen Gottesverehrung ihre 
Bestand!heile zu entwickeln, um dadurch allen fol¬ 
genden Paragraphen eine teste Grundlage und Hal- 
tun°r zu geben, und jeder willkiihriichen Deutung 
und3 Beziehung der aufzustellenden Grundsätze vor- 
zubeueen ? llcc. rechnet es zu den Unvollkommen- 
heiten dieser Schrift, dass man darin eine scharfe 
Bestimmung und Sonderung der Begriffe Öfters 
vermisst, und diese dagegen, zum Nachlheil des 
wissenschaftlichen Ganges, mit einander verwech¬ 

selt findet. 

Der dritte Abschnitt gibt die Zwecke der öffent¬ 
lichen Gottesverehrung an; nemlich : 1) religiös - 
sittliche Aufklärung des Verstandes; 2) Besserung 
des Herzens, oder Erbauung; 3) Verbrüderung der 
Menschen unter einander; und 4) Verkettung des 
Bürgers mit dem Bürger, oder Weckung des Ge- 
mein^eistes. Man siebt, dass der dritte und vierte 
Zweck eigentlich schon in dem zweyten enthalten 
sind, und wird darin den oben gerügten Mangel an 
scharfer Bestimmung und Sonderung der Begriffe 
leicht erkennen. Sehr überzeugend , wie uns 
scheint, hat übrigens der Veri. in diesem Abschnitte 
dargethan, dass Belehrung und Erbauung des gros- 
een Haufens, und unter diesem werden liier nicht 
bloss die niederu Volksclassen verstanden, weder 
durch häusliche Lectiire, noch durch einsames Ge¬ 
bet; noch durch Betrachtung der Natur in so rei¬ 
chem Maasse bewirkt werden können, als durch 
die öffentliche Gottesverehrung. Die Frage, ob bey 
dieser Letztem den Belelirungs- oder Erbuuungsan- 
staltcn der Vorzug gebühre, beantwortet Hr. W. 
gegen Mnioch, Himmerlich u. A. dahin, dass beyde 

Hand in Hand gehen sollen. 

Nachdem im vierten Abschnitt die Nothwenclig- 

keit des öffentlichen Gottesdienstes, und die Pflicht 
denselben zu besuchen mit bekannten Gründen er¬ 
wiesen worden ist, beginnt mit dem fünften Ab¬ 
schnitt unter der Aufschrift: Bas gesunkene Ansehen 
der öffentlichen Gottesverehrung der interessanteste 
Theil des Buches. Der Verl, kommt seiner eigent¬ 
lichen Aufgabe: „die Grundsätze der reinen Gottes¬ 
verehrung autzustcllen , und den bestehenden Gul- 
tus denselben anzupassen,“ näher; und betrachtet, 

um sich dazu den Weg zu bahnen, theils die Men¬ 
schen, welche durch religiöse Anstalten gebildet 
werden sollen ; theils die Bildungsschule selbst'. 
Bey jenen findet er überlianffriehmende Kälte gegen 
den öffentlichen Gottesdienst, und entwickelt tref¬ 
fend die Ursachen dieser Erscheinung. Man findet 
hier Bemerkungen , welche von einer scharfen 
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Beobachtungsgabe, und vieler Menschenkenntnis# 
zeugen. So wird unter andern 45* dargethan * 
dass es auch der übertriebenen Achtung* in wel¬ 
cher die öffentlichen Gottesverehrungen standen, und 
bey Vielen noch stellen, zuzuschreiben ist, dass 
man gegenwärtig die Kirchen so saumselig be¬ 
sucht. — Was die religiösen Anstalten selbst be¬ 
trifft, so ist nach S. 150. „ zwischen dem ander¬ 
seitigen Vorrücken der menschlichen Cultur, und 
der Liturgie ein schneidender Missklang einge- 
treten ; 'und wen soll es befremden, dass Men¬ 
schen von gebildetem Geschmacke und zartem Ge¬ 
fühle schon allein unter (in) dieser Rücksicht das 
Kirchengelien je meh: und mehr als eine lästige 
und unnütze Beschäftigung betrachten, und dem¬ 
selben nach und nach ganz entsagen; da sie die 
Religion, die wichtigste Angelegenheit der Mensch¬ 

heit, auf eine Art behandelt sehen, die so wenig 
Achtung für sie (die Religion) und den Menschen, 
für den sie da ist, und 60 wenig richtigen Blick 
in ihren Geist und ihr Wesen verrälli?“ Mit aller 
Stärke sind nun $. 48 und 49 die Mängel der öffent¬ 
lichen Gottesvcrehrung sowohl bey Katholiken als 
Protestanten mit den eigenen Worten der Gegner 
dieser Anstalten gerügt. Der Vite Abschnitt enthält 
die Grundsätze, nach welchen der öffentliche Got- 
tesdienst eingerichtet werden soll. Sie sind positiv 
und negativ. Zu diesen werden folgende gerechnet: 
1. der öffentliche Gottesdienst befördere nicht den 
Unglauben, 2. nicht den Aberglauben. 3. Er gebe 
dem Mechanismus keine Nahrung; l\. keine dem 
Eigennutz (groben Eudämonismus). 5* Er belei¬ 
dige weder die guten Sitten, noch 6. den guten 
Geschmack. Er verschmähe 7. alle Ueberladung, 
und ß. die zu grosse Länge. In positiver Bezie¬ 
hung fordert Hr. W. von den kirchlichen Anstalten 
zur Verehrung Gottes a. Bedeutung, b. Popularität, 
c. Zweckmässigkeit, d. Gründlichkeit, e. ästheti¬ 
sche Kraft, f. Mannichfaltigkeit, und g. Einheit. 
Warum nicht auch Feyerlichkeit und Würde, im 
Gegensätze des Gemeinen, Kleinlichen, Theatrali¬ 
schen und alles dessen, was den Geist vom Ho¬ 
hem ablenket, vnd zum Irrdischen und Alltägli¬ 
chen herabzieht? Rec. enthält sich aller Bemerkun¬ 
gen darüber, dass manche der angeführten Forde¬ 
rungen schon in einer vorhergehenden enthalten 
ist, und dass manche mit eben dem Rechte positiv: 
ausgedrückt werden konnte, als sie negativ ausge¬ 
drückt worden ist, und umgekehrt; da Hr. W. 
dieses selbst zugibt, und seinen Theilungsgrund 
mehr für zufällig, als aus der Natur der Sache lier- 

vorgekend anerkennt. 

Den Beschluss endlich machen im VII. Abschn. 
die, bey der Umbildung der öffentlichen Gottesver¬ 
ehrungen zu beobachtenden. Vorsichtsregeln. Beson¬ 
ders beherzigungswerth scheinen folgende: der Re¬ 
formator in der Liturgie vermeide den Schein der 
Neuheit; er schreite zwar nur allmählich vorwärts. 
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bleibe aber nie auf einem Puncte stehen; sondern 
steige hinan1.’ v’rm Schlechtem zum Guten; vom 
Guten zum Bessern, und von diesem zum Vollen¬ 
deten. Wenn übrigens in dem Buche hi r und 
dort einzelne irrige oder übertriebene Aeus*errin¬ 
gen Vorkommen, wie z. B. S. ß6 die sanguinischen 
Erwartungen des Verfassers von den Wirkungen 
einer allgemeinen Achtung und zahlreichen ß< su- 
chung des öffentlichen Gottesdienstes: so rügt sie 
Bec. nicht, entweder weil sie nur Nebensachen be¬ 
treffen; oder von dem Verf. selbst in der Folge 
berichtigt 'werden. Auch die vielen Provinzialis¬ 
men werden hier mit Stillschweigen übergangen, 
weil Hr. W. in diesen Blättern schon darauf auf¬ 
merksam gemacht Wörden ist. Aber das darf nicht 
unerwähnt bleiben, dass man in dieser Theorie 
sich vergeblich nach Bestimmungen umsieht* ob 
man bey Einrichtung der öffentlichen Gottesvereh¬ 
rungen, da das christliche Dogma ohne Nachtheil lür 
die Sittlichkeit und Religiosität aus denselben nicht 
verwiesen werden darf, auch den besonder« Lehr¬ 
sätzen der verschiedenen Confessibnen einen Ein¬ 
fluss gestatten solle, und Welches denn die Gren¬ 
zen dieses Einflusses sind. Was S. 215 und 216 in 
di eser Beziehung nur im Vorbeygehen gesagt wii , 
deutet den Sinn des Hrn. Verfassers an; leistet 
aber den Ansprüchen an eine Theorie nicht Ge¬ 
nüge. Eben so wäre es nicht überflüssig gewesen, 
über die Zahl der zu feiernden öffentlichen Got¬ 
tesverehrungen und über Festtage ein Wort fallen zu 
lassen; und die letztem, in so fern, als sie schon 
bestehen, einer Kritik zu unterwerfen. 

Wenn nun gleich, wie aus dem Gesagten er¬ 
hellt, des Hm. W. Arbeit noch manche Unvollkom¬ 
menheit an sich trägt, und dieses und jenes zu 
wünschen übrig lässt: so ist sie doch des wärm¬ 
sten Dankes werth. Nicht nur enthält sie, nebst 
einer verständigen Benutzung des im liturgischen 
Fache schon Geleisteten, viele eigene Ansichten 
und Berichtigungen fremder Meynu.ngen: sondern 
sie ist auch, wenigstens wie Rec. nicht anders 
weiss, und auch der Verfasser glaubt, der erste 
Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der 
Grundsätze des öffentlichen Gottesdienstes. Möchte 
es dem Hrn. W. gefallen, sich in Zukunft n>it dtr 
Liturgie ganz vorzüglich zu beschäftigen, und ins¬ 
besondre zur Reform der katholischen das Seinige 
beyzutragen. Vielleicht ist die, von allen Verstän¬ 
digen und Guten längst ersehnte, Zeit nicht fern. 
Wo eine allmählige Verbesserung von Seiten derer, 
die da Macht haben, eingeleitet werden wird. 
Manches treffliche Wort über die Einrichtung der 
öffentlichen Gottesverehrungen ist zwar schon in 
der Linzer geistlichen Monatsschrift und im Ar¬ 
chive für Fastoralconferenzen des Bisthums Cou- 
stanz enthalten; aber dort verliert es sich in der 
lanx satura. Daher wagt es Rec., Ilrn. Prof. W. 

zur Herausgabe eines, der katholischen Liturgie 
ausschliesslich gewidmeten, Journals aufzufordern, 
worin Männer von Geist und Herz ihre Ideen 
niederlegen, und durch dieses Vehikel zur K<-ni't- 
niss ihres Publicums bringen könnten. Gewiss 
wurde eine seffche- Zeitschrift, besonders wenn sie 
immer nur das Bessere ihres Faches aufnähme, in 
unsern Tagen — Rec. glaubt das zur Ehre seiner 
Amtsbrüder, — mehr Unterstützung finden, und 
besser gedeihen, als vor einigen JDeceuriien die 
Freyburger Bey träge. 

KINDER S C B R I F T. 

Biblische Geschichte aus dem alten ir’d neuen Te¬ 

stamente, ein Lesebuch für Muteidassen in Stadt- 

und Landschulen, nebst einem Anhänge, welcher 

eine Sammlung biblischer Sprüche enthält, Von q* 

Zieger, Schullehrer zu Grosspötzschau bey Leipzig, 

ui.weir Kötha. Aut Kosten des Verfs., und in Com¬ 

mission bey Barth in Leipzig. lgoy. 3. YTil. und 

160 S. (Ö gr.) 

Dass mehrere Lehr - und T e«ebiicher für Kin¬ 
der zu schwer sind, dass aber tny Abfassung der¬ 
selben auf Fasslichkeit vorzüglich gesehen werden 
sollte, ist sehr richtig vorn Hrn. Vf. bemerkt wor¬ 
den. Er macht hier den wohlgerathenen Versuch, 
die biblische Geschichte so fasslich als n öglich, 
bald im Auszuge, bald vollständiger, und dann 
seihst mit Beybehaltung der lutherischen Verd» ut- 
sebung, wo sie verständlich genug sind, zu er¬ 
zähl? n. Aus dem neuen Testament liess er viele 
Geschichten weg, weil sie in den gewöhnlichen 
Sonntagsevangelien, die ohnehin jede Woche in 
dm Schulen durchgegangen werden, Vorkommen. 
Er hob überhaupt vorzüglich das aus, was dogma¬ 
tische und moralische Wichtigkeit hat; er benutzte 
die sichern und angenommenen Aufklärungen neue¬ 
rer Exegeten, und liess Stellen, worüber die Mey- 
nungen getheilt sind, unerklärt. Den Erzählungen 
fügte er Anwendungen und Belehrungen bey. Be¬ 
stimmt hat er diess Lesebuch für Kinder von g bis 
10 Jahren, auch, was die versäumten anlangt, bis 
zum 12sten Jahre. Bef. glaubt , dass manche Ge¬ 
schichtserzählung, manche, daraus gezogene Bemer¬ 
kung' nur für Kinder von mehrern Jahren bauch¬ 
bar aeyn kann, manche Erinnerung (wie über Na¬ 
than S. 65) nur für Erwachsene wichtig ist. In 
dem Anhang biblischer Sprüche S 142 ff. hat Ref. 
doch einige gefunden, die zu den Vorgesetzten 
Lehren, einer bessern Erklärung zufolge, nicht 
passen, Die ganze Arbeit zeugt von Einsicht und 
Euer für Verbesserung des Unterrichts. 
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LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

ZERGLIEDERUNGSKUNDE. 

ReiVs und Meckel's Untersuchungen über den 

Rau des kleinen Gehirns in Menschen mul den 

Thicren in besondern Heften. Zweytes Stück. 

Mit zwey Kupfertafeln. Halle, in der Curtschen 

Buchhandlung. 1307. Q. 52 S. 

Dieses Stück enthält die Fortsetzung von Reils 
wichtigen Untersuchungen , von deren Beginnen 
wir vor einiger Zeit unsern Lesern Nachricht ge¬ 
geben haben. Mit unerraüdetem Eifer fährt der 
geistreiche Verfasser fort, das kleine Gehirn seiner 
Form und Structur nach , theils durch aufmerk¬ 
same Beachtung der kleinsten Tlieile desselben, 
theils durch ganz neue oder doch noch nicht ge¬ 
nau benutzte Sectionsmethoden zu untersuchen. 
Nachdem jetzt jedes einzelne Hemisphärium sei¬ 
nem Umfange nach beschrieben worden, werden 
die verschiedenen Abtheilungen und Lappen des 
Hemisphärium« in ihrer Verbindung mit dem 
Ganzen dargestellt. Diese lässt sich am besten 
übersehen, wenn ein Hemisphärium senkrecht von 
hinten nach vorn und gerade in der Mitte de« vor¬ 
dem und hintern Randes in zwey gleiche Hälften 
gctheilt wird; so sind, den zweybäuchigen Lap¬ 
pen und die Mandel ausgenommen, alle Lappen 
und Läppchen fast in ihrer Mitte unter einem 
rechten Winkel durchschnitten. Die Richtungen 
der Fasern und Faserbündel sind auf eine eigene 
Weise sehr vollständig sichtbar gemacht worden, 
indem ein in Alkohol verhärtetes kleines Gehirn in 
eine obere und untere Horizontalhälftc gebrochen 
worden war. Man macht einen solchen Bruch, in¬ 
dem man die letzten und vorletzten Läppchen des 
hintern obern Lappens vorsichtig aus einander zieht, 
und am hintern Rande der Hemisphärien herum 
von hinten nach vorn den Bruch durch gelindes 
Drücken mehr als durch Ziehen, wohl auch durch 
einige Tropfen Wasser , die man zwischen den 

Zweyter Band. 

Bruch giesst, bis in den Wurm fortsetzt. Im Gan¬ 
zen genommen beweisen die so zum Vorschein 
kommenden Richtungen und Kreuzungen der Ner¬ 
venbündel die Richtigkeit der Ansicht, die Gail von 
der Lage dieser Bündel im kleinen Gehirne gab. 
Unser Verfasser bringt aber die Lage der Platten 
und Plättchen und ihrer Faserbündel völlig zur 
deullicbsten Anschauung, und bemerkt bey dieser 
Gelegenheit vorzüglich in Beziehung auf die Rin¬ 
densubstanz : dass es bey dem kleinen Gehirne als 
einem Absonderungsorgane des Imponderabeln vor¬ 
züglich auf Ausdehnung der absondernden Fläche 
ankömmt, und dass die Differenz der Functionen 
von der Intensität dieser einen Action des kleinen 
Gehirnes abhängt. 

Wir machen nun die Leser mit den in diesem 
Hefte aus einander gesetzten Gegenständen bekannt, 
so weit e6 ohne die Ansicht der beyden, diesem 
Hefte bevgefügten, trefflichen Kupfertafeln mit eini¬ 
ger Deutlich heit geschehen kann. 

Jedes Hemisphärium für sich betrachtet ähnelt 
einer Pyramide, die ihre Grundfläche hinten, ihre 
abgestumpfte Spitze vorn hat. Man unterscheidet 
daran; 1) zwey Seifen, von denen die äussere mit 
der Horizoutalfurcbe parallel läuft und frey ist; 
die innere am Wurm fortgeht und mit ihm 
zusammenhängt , also nur in dem hintern Aus¬ 
schnitt frey ist; eine obere schruach gewölbte Fläche, 
die von dem vierseitigen und hintern obern: eine 
untere stark gewölbte Fläche, die von dem hintern 
untern, den dünnen und zweybäuchigen Lappen 
und den Mandeln gebildet wird: 2) zwey Ränder, 
einen vordem convexen, der die abgestumpfte Spitze 
der Pyramide ausmacht und ein Arm des vordem 
halbmondförmigen Ausschnittes ist; und einen hin¬ 
tern stumpf runden Rand, der von den beyden 
hintern Lappen gebildet wird und die Grundfläche 
der Pyramide gibt; 3) vier IFinkel, den vordem 
äussern, der die Extremität des vordem halbmond- 
iörmigen Ausschnittes ist, den vordem innerri, der 
mit dem Anfänge der Natli zusammenstösst, den 
hintern äussern, der durch die Zusammenkunft der 

[77] 



LXXVIi. Stuck. 
2££0 1Ö19 

äusseru Seite und des hintern Randes bewirkt wird, 
den hintern innern, der durch eben diesen Rand 
und den Vorsprung des hintern untern Lappens 
in dem hintern beutelförmigen Ausschnitt entsteht. 

Ueber das Verhältniss des Markkernes und der 
damit verbundenen Lappen gibt der oben ange¬ 
führte Perpendicularschnitt den besten Aufschluss. 
Im Durchschnitte des Wurmes ist der Markkern 
gleichsam nur ein Puoct, in welchem der stehende 
und liegende Ast zusammenstossen, im Durchschnitt 
des Hemisphäriums aber zeigt er sich so beträcht¬ 
lich ausgedehnt , dass er einem starken Stamme 
gleicht, von welchem die Markstämme des hin¬ 
tern obern und untern und des zarten Lappens Aeste 
sind! Ueberhaupt sitzen zehn bis dreyzehn Mark¬ 
stämme auf dem Kerne auf, und in seiner Mitte 
hat er das Corpus ciliare. Der Kern ist von oben 
nach unten zusammengedrückt , und hinter dem 
vierseitigen Lappen oben und dem zweybäuchigen 
unten beträchtlich schmäler. Strahlenförmig, theils 
unter spitzen Winkeln theils fast senkrecht setzen 
sich die Marksäulen auf die Markstämme der He- 
misphärien und des Wurmes auf, und verzweigen 
sich in zahllose Lappen, Läppchen und .Blättchen. 
Di ese Theile werden durch Einschnitte bestimmt, 
von denen man sich vorstellen muss, dass sie von 
der Oberfläche her entstanden sind. Die flachsten 
Einschnitte geben Blättchen; die tiefem Läppchen 
und Lappen. Die tiefen Einschnitte zwischen den 
Marksäulen , durch welche die Lappen gebildet 
■werden, sind beständig und unwandelbar in dem 
einen Individuum wie in dem andern. Die Ver¬ 
zweigungen in den Markstämmen aber sind ver¬ 
schieden in verschiedenen Individuen. 1— Durch die 
Verzweigung in Lappen, Läppchen und Blättchen 
wird immer mehr Fläche mit Rinde überzogen, 
gewonnen. Wenn die Blättchen von ihrer Rinde 
entblösst öind, so zeigt ihre Formation eine grosse 
Aehnlichkeit mit der netzförmigen und dendritischen 
Gestalt der von ihrem Neurilem befreyten Nerven. 
Beyde entstehen wahrscheinlich durch einerley ßil- 
dungsprocess, der im kleinen Gehirn blosse Ein¬ 
schnitte macht , hingegen bey den Nerven ganz 
durchgreift und die Masse in cylindrische Körper 
trennt. 

Die Verästelungen des Kernes in die Mark¬ 
stämme sind in Bezug auf die beständigen Lappen 
folgende : Der obere vordere vierseitige Lappen 
steht mit acht Markstämmen auf dem Kerne. Der 
lange und starke Markstamm des hintern obern 
Lappern theilt sich in einen vordem und hintern 
Hauptast, und springt von dem Querbändchen im 
hinlern Ausschnitt theils beträchtlich hervor, theils 
verdickt er sich allmählig seitwärts von dem hin¬ 
tern Ausschnitt an gegen die Horizontalfurche zu, 
wo er den stärksten Querdurchmesser hat. Der 
hintere untere Lappen steht in einigen Gehirnen 
auf dem Kerne mit zwey Stämmen, von Welchen 

der hintere der stärkste und in zwey Aeste getbeilt 
ist. Sonst theilt sieh sein kurzer Mathstamm nur 
in einen vordem und hintern Ast, und hängt im 
T. hale mit dem kurzen und freyen Ouerzungelchen 
zusammen. Der Stamm des dünnen IL.uppenn 1 heilt 
sich bald in einen vordem und hinein Ast. Die 
Spitze des zweybäuchigen Lappens fiitsst im Thale 
mit der Pyramide zusammen. Jeder Bauch .hat ei¬ 
nen eigenen Markstarnm, der auf dem Kerne auf¬ 
sitzt. Der vordere gegen das Rückenmark zu ge¬ 
krümmte, an die Flocken und Mandel angelehnte 
Bauch hat. den stärksten Stamm , der in zwey 
Zweige getheilt ist. Der hintere senkrecht herun¬ 
tergehende , . an den dünnen Lappen grenzende 
Bauch hat einen schwachem Stamm. Der starke 
Markstamm der Mandel, der an seinem äusseru 
1 heile dem Zapfen im I hale-entspricht , ist an 
seinem Ursprünge etwas zusammengezogen und 
breitet sich dann in einen unregelmässig runden 
und kolbigen Körper aus, von welchem drey Aeste 
entspringen, die sich wieder in Zweige und Blät¬ 
ter 1 heilen. A11 dem durchschnittenen Markstarnm 
der blocke läutt die äussere Extremität des halb¬ 
mondförmigen hritfntbeiles des hintern Msrksegds 
eent. Die feinere ^iruttur des kleinen Gehirnes 
wird nun durch den oh« nangeinhrten Bruch in eine 
obere und untere Hnrizoutalbälfte klar, denn es 
scheint im Ganzen daraus hervorzugehen, daNS die 
Schenkel in der Nahe des verlängerten Rücken¬ 
markes sich aut manrüthfaltige Art. kreuzen, mit 
grobem Strahlen bogenförmig von allen Seiten um 
die Corpora ciliaria herumschlagen , sich aus- 
breiten und dadurch die Markkerne der Hemisphä- 
rien bilden, auf welche sieh dann die Marksrärame, 
Aeste und Zweige setzen, die aus vielen über ein¬ 
ander liegenden Markplättchen bestehen , in die 
Lappen, Läppchen und Blättchen sich ausdehn« n, 
und eine strahlige, gegen einen eingebildeten Mit- 
telpunct der Lappen gerichtete Faserung haben. 

Zunächst erhält man durch den Bruch die An¬ 
sicht einer Markflärhe , die so gross ist als der 
grösste Durchmesser des kleinen Gehirnes und mit 
einem zarten Saume von Rinde umgeben, von der 
man nur so viel sieht, als auf dem äussersten Rande 
des letzten Blättchens liegt. Die Bruchtlächen sind 
nicht eben, weil der Markstarnm eine wellenför¬ 
mig** Biegung hat. Der Wurm ist an der untern 
Brochfläche nicht allein von beyden Enden, son¬ 
dern auch von beyden Seiten gegen die Mitte zu 
gesenkt, also kahmörmig vertieft, auf der obern 
Bruchfläche findet das entgegengesetzte Verhältniss 
Statt, Weil beyde Flächen in einander passen. Zu 
beyden Seiten des Wurmes treten die Hcmisphä- 
rien in die Höhe, die in der Mitte quer durch¬ 
gehende Senkung scheidet sich durch eine scharfe 
Linie, die an den Ort fällt, wo Pyramide und 
Zapfen mit dem liegenden Aste articulii enr Der 
Bruch im Kerne ist auf der obern Fläche fiach 
autgchöhlt, auf der untern Fläche gewölbt; uuter. 
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dieser erhabenen Stelle liegt das Corpus ciliare 
gleichsam in einer Kapsel-, von welcher der ge¬ 
wölbte Theil die obere Decke ausmacht. 

Wo im Umfange des Kernes Zweige, Aeste 
und Stämme, Blättchen, Läppchen und Lappen 
zusammenstnssen und sich mit einander verbinden, 
da entstehen lüfte und Kinnen. Jede Fläche hat 
einen mit dem Umfange parallelen erhabenen Riff 
und eine tiefe Rinne. Auf der untern Flache liegt 
der Kiff auswärts, die Rinne einwärts gegen den 
Kern zu. An der obern Fläche findet das entge¬ 
gengesetzte Verhältniss Statt; daher passen beym 
Zusammenseblagen beyder Hälften Riffe und Rin¬ 
nen in einander. Auf der untern Fläche ist die 
scharfe Linie in dem Grunde der Rinne die Ge¬ 
gend, wo rund um der Markstamm für den hin¬ 
tern obern Lappen auf dem Kerne aufsitzt, und 
mit dem hintern untern Lappen zusammenstösst. 
Auswärts von demselben liegt die Fastrorganisation 
des Markstammes und seiner Aeste und Zweige, 
einwärts die Faserung des Kernes. Der einwärts 
liegende Riff der obern Fläche ist die Gegend, wo 
der hintere obere Lappen an dem vierseitigen an¬ 
liegt,- 

Nachdem wir zuerst das ausgezogen halben, was 
sich auf die Form der Bi uchtiächen im Allgemei¬ 
nen bezieht, so wollen wir nun das Wesentlichste 
von der Richtung der Fasern und ihren Kreuzun¬ 
gen mittheilen, und den Anfang mit dem mittleren 
7 heile des Bruches, dem Wurme machen. Was 
aber den ganzen Bruch anbei;,ngt, so ist überhaupt 
im Umfange die Bildung teinsirablig, in der Mitte 
grobfaserig. Am gröbsten ist daher die Faserung 
in dem Kerne der Hemisphärien, weniger stark ge¬ 
gen den Kein des Wurmes zu. Der grösste Theil 
des Bruches ist parallel und fein gefasert. 

Der mittelste I heil des Bruches geht zwischen 
dem oberen und unteren Wurm hindurch , und 
endet sich in dem scharfen Winkel, in welchem 
das vordere Marksegel mit dem mittleren Theil des 
hinteren am Knötchen im Zelt der vielten Hirn- 
höhle an dem Orl im vertiealen Durchschnitt des 
Wurms zusammenstösst, wo dessen stehender und 
liegender Ast sich vereinigen. Durch den Bruch 
wird ungefähr die Breite des Wurmes angezeigt, 
der hier ein eigenes, gradlinigtes und leintaseriges 
Ansehen hat, und an ihm sind keine Riffe, Rinnen 
und Kerntheil wie in den Hemisphärien, im Grunde 
ki < uzen sich auch die Fasern, aber zarter als in 
d< n Hemisphärien, auf diesen Ort zu laufen die 
Schenkel nicht gerad, sondern bloss seitlich. Auf 
beyden Seiten wird der Wurm durch cylindrische 
Markkörper von der Duke einer starken Nadel be- 
giänzt, die zwischen ihm und den Hemisphärien 
aus der unteren Hälfte in die obere, last in senk¬ 
te fiter Richtung,' doch etwas von vorn nach liin- 
ten geheim aulsteigen. Um dieselben trennt sich 

das angrenzende Mark in der Form eines Canales 
ab, so dass es scheint, als lägen sie in eigenen 
Canälen. Sie steigen schräg von unten nach oben 
und von vorn nach hinten auf, und laufen an der 
oberen Horizontaltläche bis an die Rindensubstanz 
des Queerbändchens ftir den hinteren oberen Lap¬ 
pen fort. Beym fortgesetzten Bruch müssen diese 
Markkörper abreissen; auf der einen Hälfte bleiben 
die cylindrischen Markkörper und auf der andern 
die ihnen zukomraenden Löcher sitzen. 

An jeder Seite der cylindrischen Markkörper 
befinden sich zunächst die Stellen der Hemisphärien, 
die unterwärts den Schwalbennestern und den in 
ihnen liegenden Mandeln entsprechen. Hier lau¬ 
fen die Fasern mehr in gerader Richtung nach hin¬ 
ten zu fort, zwischen ihnen kommen Bündel aus 
der liefe hervor, die sich nach aussen zu über die 
geradlinigten wegschlagen , und wieder von an¬ 
deren geradlinigten Bündeln bedeckt werden. 

Von dem Ort an, wo der Markstamm des hin¬ 
teren oberen Lappens sich auf den Kern setzt, ist 
der Bau grobfaserig, bandförmig, wirrig, und die 
Richtung der Fasern ändert sich mehr oder weni¬ 
ger. Einige Bündel und Paquete in dem Bruche 
des Kernes dringen aus der liefe hervor, schlagen 
sich von innen nach aussen um, und aridere Bün¬ 
del gehen in gerader Richtung über dieselben weg. 
Die Fasern des Kernes stossen übrigens meist unter 
einem spitzen und abgerundeten Winkel zusammen, 
so dass sie bogenförmig von aussen nach innen ge¬ 
hen, und die Fasern des Umfanges sich mehr oder 
weniger senkrecht auf dieselben setzen. Dadurch 
entsteht eine Art von Kreuzung in der Rinne und 
dem Riff, in welchem Umlang und Kern zusam- 
mengränzen. 

Tieier gegen die Brücke herab kreuzen sich auf 
jeder Seite nach aussen je zwey und zwey starke 
Stränge, wodurch eine wellenförmige Queerlinie 
entsteht. Jeder dieser Stränge ist wieder in der 
Tiete besonders und feiner gekreuzt, so dass sie 
dadurch aui der Oberfläche gerieft erscheinen. Die 
Entwickelung dieser Stränge und ihre Kreuzung 
in der Tiefe, gegen die Brücke zu entspricht mehr 
oder weniger der Organisation der Schenkel des 
kleinen Gehirnes, die an diesem Ort von vorn und 
hinten und von beyden Seiten zusammen stossen. 
Die scharte Linie in dem Grund der Rinne ist der 
Ort, wo btyde Faserbildungen in verschiedenen 
Richtungen, also in einem Winkel zusammen stos¬ 
sen, dessen Schenkel nach aussen gehen. 

SPE CIELLE PATHOLOGIE, 

Von den Entzündungen im Halse, besonders von 

der angina polyposa und dem asthrna lllillari. 

Dritte Einladungsscfirift zu seinen Vorlesungen 

[77*] 
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im Winter igof- von D. 'Aug. Friedr. Hecker, 

Königl. Freuss. Hofrathe, Professor etc. Berlin, bey 

Maurer. 1800. 3. 96 S. 

Dass es verschiedene Modifieationcn von der 
angina polyposa und dem asthma Millari gebe, 
wussten schon längst mehrere Aerzte aus eigener 
Erfahrung. Zvvey ähnliche Fälle, die der Verf. be¬ 
obachtete, schienen ihm hinreichend zu seyn, ein 
neues Licht über die Diagnosis und Behandlungs¬ 
art beyder Krankheiten zu verbreiten. Er legte 
diese bekanntlich vor 10 Jahren dem Publicum in 
dem Hufelandisclien Journal vor, und, ohne gehö¬ 
rig zu bedenken, dass, wenn die Diagnostik in 
mikrologische Distinctionen ausartet , oder bloss 
neue Nomenclatur wird, grössere Verwirrung in 
die Nosologie gebracht, und dem Anfänger das Stu¬ 
dium derselben noch mehr erschwert werden muss, 
stellte er ebendaselbst folgende Reihe von Krank¬ 
heitsformen auf: 1. asthma acutum periodicum Mii- 
lari; 2. angina polyposa simplex; 3. angina poly¬ 
posa spasmodica; 4. angina polyposa inflamraatoria; 
5. angina polyposa paralytica. Noch immer hat er 
dieselben Ueberzeugungen von diesen Abnormitäten: 
mit mehr Ordnung und Deutlichkeit aber, als in 
jenem Aufsatze, der hier nochmals abgedruckt ist, 
setzt er seine Gedanken hierüber, die grösstentheils 
mit Autenrieths Ansichten übereinstimmen, in die¬ 
ser Abhandlung aus einander. Angina polyposa und 
asthma Millari sind katarrhalische Alfcctionen der 
Luftwege, die sich nur durch einen weit hohem, 
besonders modificirten Grad und durch weit grös¬ 
sere -Folgen von einem gewöhnlichen Katarrh des 
Larynx und der übrigen Luftgefässe auszeichnen. 
Beyde Krankheiten können als allgemeine betrach¬ 
tet werden, obgleich die hervorstechenden Erschei¬ 
nungen derselben vorzüglich nur auf die Luftwege 
beschränkt sind. Es gibt einen kranken Zustand 
der Luftwege, wo das Hinderniss des Athercholens, 
bis zur völligen Erstickung, gleichzeitig theils in 
einem Krampf, theils in Entzündung und daraus 
folgenden lymphatischen Ergiessungen und häuti¬ 
gen Bildungen liegt, 60 dass die Luftgefässe theils 
krampfhaft zugeschnürt, theils von einer fremdarti¬ 
gen Materie mechanisch verengt sind. Nicht blo68 
die krampfhafte oder mechanische Verengung der 
Luftwege und der Mangel des cinzuathmenden 
Sauerstoffs, sondern auch eine Zerrüttung in dem 
Gehirne können den Tod der von diesen Krankhei¬ 
ten befallenen Kinder verursachen. Autenrieth 
heilte durch starke Dosen Quecksilber und Essig- 
klystiere keine vollendete angina polyposa, sondern 
bloss heftige Katarrhe und Halsentzündungen , bey 
welchen zu fürchten war, dass sie in eine vollen¬ 
dete angina polyposa xibergehen konnten. Dieses 
s nd die vorzüglichsten in dieser Abhandlung zu¬ 
sammen gestellten Grundsätze. So lobenswürdig 
aber auch der Fleies ist, welchen der Verf. auf die 

Untersuchung dieser Krankheiten verwendet hat, so 
wünschte doch Rec., dass der Verf. mehrere Beob¬ 
achtungen hier bekannt gemacht hätte, welche seine 
frühem, die angina polyp. und asthma Millari be¬ 
treffenden , Behauptungen bestätigen könnten. Die 
pathologisch - therapeutische Darstellung aller Ent¬ 
zündungen im Halse, deren Grundzüge der Verf. 
am Ende der Schrift liefert, ist zwar kurz, jedoch 
der Aufmerksamkeit denkender Aerzte besonders 
werth. 

ERZIEHUNGSLEHRE. 

Ueber die physische Erziehung der Rinder in den 

ersten Jahren, mit Hinsicht auf deren geistige 

Ausbildung. Eltern und Erziehern zur Beherzi¬ 

gung vorgelegt von J. A. Beckh. Nürnberg, 

bey Wittwer. 1808. 8* XVI. u. 190 S. (18 gr.) 

Die Bescheidenheit, womit Hr. B. dieser sei¬ 
ner Schrift selbst nur einen untergeordneten Platz 
anw'eiset, ist zu loben. Er klagt, dass seine ge¬ 
genwärtigen geistesleeren Geschäfte (wovon Rec. 
aber weder in dem Buche nähere Nachricht gefun¬ 
den bat, noch sonst zu geben weiss) ihm manche 
Hindernisse in den Weg gelegt hätten; doch, sagt 
er, habe er dem Triebe nicht widerstehen können, 
diesen einzigen Weg, ausserdem nützlich zu wer¬ 
den, einzuschlagen. Hiernach darf man also eben 
nichts Neues in diesem Buche erwarten, und für 
den Pädagogen, der das schon Vorhandene kennt, 
ist es in der That ganz überflüssig. Das Bekannte 
ist indessen deutlich und richtig darin vorgetragen, 
weshalb es Eltern, die keine andre Hüllsmittel ha¬ 
ben, immer nützlich werden kann. Der Vf. nennt 
Hufelands Makrobiotik als seine einzige Quelle, weil 
alle andre Schriftsteller über diesen Gegenstand da¬ 
mit grösstentheils übereinstiramten (?). Aber wer 
das Bekannte nur populär vortragen will, muss vor 
allen Dingen mit allen den vorzüglichsten Hülfs- 
milteln dazu versehen und vertraut seyn. Und wir 
haben mehrere neuere Werke, deren Benutzung 
dem Vf. vortheilhafte Dienste geleistet haben würde. 
Hauptsächlich hätte das Studium guter pädagogi¬ 
scher Schriften, z. B. der Erziehungslehre von 
Schwarz, ihn mit seiner ganzen Ansicht und Dar¬ 
stellung auf einen hohem Standpunct heben kön¬ 
nen. Denn es verdient allerdings mit Beyfall be¬ 
merkt zu werden, dass Hr. B. allenthalben bemüht 
ist, seine Vorschriften aus der Natur und ihren Ge¬ 
setzen abzuleilen, und mit Gründen zu unterslützen. 
Dadurch haben besonders die Abschnitte (Gap. 7 — 
15.), welche die Kinderstube, die Reinlichkeit, 
das Baden, die Nahrung, das Schlafen, das Tragen 
und Gehen, und die Kleidung behandeln, eine Ge¬ 
stalt gewonnen, die den vorgetragenen Wahrheiten* 
Deuliichltt.it gibt und Eingang verspricht. Auch 
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hat Ree. keine bedeutende Irrthümer darin gefun¬ 
den, obgleich er ungern Manches vermisste, wor¬ 
auf der Vcrf. durch die Benutzung mehrerer Quel¬ 
len würde aufmerksam gemacht seyn. Aber die 
zum Grunde liegende allgemeine Ansicht des ganzen 
Menschen ist doch keine andre, als die ganz ge¬ 
wöhnliche , wonach der Körper bloss als ein beson¬ 
drer Bestandtheil angesehen wird, der hier durch 
die isolirte Behandlung noch dazu das Ansehen ei¬ 
nes selbstständigen Wesens und Werlhes erhält. 
Ueberdiess sind aber auch die allgemeinen Betrach¬ 
tungen , die der Verf. in den voranstehenden Capi- 
teln über die Wichtigkeit der physischen Erzie¬ 
hung, die Zeugung, Schwangerschaft, Ammen und 
Quaksalber, die übertriebene Kindesliebe u. d. m. 
anstellt, die schwächste Seite dieses Buchs, da sie 
zwar vieles Wahre und Gute enthalten, aber we¬ 
der tief eindringen, noch in kräftiger Kürze auf 
die Hauptpuncte treffen, sondern meistens weit¬ 
läufig und doch nur dürftig sind, und oft ganz ab¬ 
schweifen. Sonst hätten sich allerdings gerade über 
diese Gegenstände wichtige Wahrheiten sagen, und 
den Eltern ans Herz legen lassen, die auf unsre 
Zeit angepasst in einer solchen populären Schritt 
am rechten Orte gestanden hätten. Was der Verf. 
(Cap. 14) über körperliche Uebungen im Allgemei¬ 
nen sagt, ist recht gut; was hernach aber über die 
Uebung einzelner Organe folgt, ist zu kurz und 
einseitig. Das darauf folgende letzte Capitel ist 
überschrieben: Zerstreute Anmerkungen über das 
Lernen, die Gemütbsbewegungen und mindere 
Geistesausbildung der Kinder , mit Hinsicht auf 
gleichzeitige Ausbildung ihrer körperlichen Kräfte 
und Fähigkeiten. Es leistet aber nicht, was es ver¬ 
spricht , und enthält mancherley Betrachtungen 
durch einander, die weder gehörig zusammen hän¬ 
gen, noch ganz hieher gehören. — Uebrigens sieht 
man es dieser Schrift bald an, dass der Verf. sie 
mit Ernst und Theilnahme ausarbeitete. Wenn die¬ 
selbe also gleich nicht allen Forderungen der Kritik 
Genüge leistet, so wird sie doch immer dazu bey- 
tragen können, einem grossen Theile des Pubii- 
cums die gute physische Erziehung der Kinder 
wichtiger und leichter zu machen. 

NA TURGESC 11 IC UTE. 

Histoire naturelle appliquee ä la chimie, aux arts, 

aux dilferents genres de l’industrie et aux besoins 

de la vie par Simon Morelot, ancien prof. d’liisi. 

rat. et de clümie pliarmaceutique, docteur medecin de 

l’universite de Leipzig etc. Tome I. II. a Paris, 

chez Schocll et Nicolle. 1809. Der Anfang des 

Buche ist überschrieben: Des troiö ordres de la 

nuture. 

Der Verf. dieses Buchs, der auch in Deutsch¬ 
land Vorlesungen über Chemie gehalten hat, spricht 
von Philosophie und Naturforschung, scheint aber 
mit beyden Wissenschaften, besonders ihrem der- 
maligen Zustand, nicht sehr vertraut zu seyn. 
Die allertrivialsten seichtesten llaisonnements wech¬ 
seln ab mit magern, unvollständigen, unbrauchbaren 
Classificationen und Notizen, in denen olt ganz 
falsche Thatsachen Vorkommen. Das alles ist in 
einem blühenden aber Ideenarmen Styl mit der 
Miene des Forschers vorgetragen. Im Anfänge will 
der Verf. allgemeine Ansichten geben; nachher aber 
begnügt er sich von den einzelnen Naturproducten, 
die in willkührlichen Anordnungen (z, B. die Blu¬ 
men eingetheilt in solche, 1) die man in der Kü¬ 
che, 2) in der Medicin, 3) zu Parfümerien, 4) *n 
der Färberey, 5) in den Künsten gebraucht) nur 
genannt, nicht beschrieben werden, sehr unvoll¬ 
ständig ihren Gebrauch anzugeben, allein so, dass 
der Leser nichts erfährt, als was jedermann schon 
weiss, so dass bloss hier steht, diess Naturproduct 
wird in den Künsten gebraucht; allein das Wie des 
Gebrauchs und die Verarbeitung ist gewöhnlich 
übergangen. In der Einleitung hebt der Verf. so 
an: Es gefällt ihm die Eintheilung der Naturkör¬ 
per in 3 Reiche (statt Reiche zu sagen, braucht 
er lieber das Wort Ordnungen, „weil die Natur 
eine einzige Macht ist, und also nicht in beson¬ 
dere Mächte getrennt werden kann,“ eine beson¬ 
dere physico - politische Bedenklichkeit) nicht, weil 
sie nicht alle bekannte Körper enthält, und gerade 
diejenigen ausschliesst, die bey der Bildung der 
übrigen Körper eine Hauptrolle spielen; als solche 
Körper werden bloss genannt, das Licht, der War- 
mestoff, die luftförmigen Flüssigkeiten, der Wasser¬ 
stoff, der Stickstoff, der Sauerstoff, die atmosphä¬ 
rische Luft und das Wasser. Um diesem Mangel 
abzuhelfen, theilt der Verf. alle Dinge ein I. in ur¬ 
sprüngliche Agentien, 1) einfache: Licht, Wärme- 
stolf, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, 2) zusam¬ 
mengesetzte Agentien : atmosphärische Luft, Was¬ 
ser. (Weiter wird nichts genannt.) Davon wer¬ 
den unterschieden: secundäre Agentien, Phosphor, 
Schwefel, Kohlenstoff, Metalle. II. Unmittelbare 
Productionen. Pflanzen und 1 hiere. III. Mittel¬ 
bare Productionen. Mineralien. Hier kommen im 
speciellen Theile die brennbaren Fossilien und die 
Metalle wieder mit in die Reihe, „weil sie noch 
andre Eigenschaften als die Verbrennlichkeit haben, 
welche in der Einleitung berücksichtigt wird , und 
diese Eigenschaften eine besondere Untersuchung 
erfordern.“ Der Verf. bildet nun folgende rI heorie 
der Entstehung der Naturkörper. Die einfachen 
Körper, die primitiven Agentien, sind zuerst vor¬ 
handen gewesen, aufgelöst in „nicht thermometri- 
schem “ Wärmestoffe. Stickstoff ist mit Sauerstoff 
durch Hülfe des elektrischen Funkens zu atmosphä¬ 
rischer Luft, und dadurch Licht und Wärmestolf 
frey und der letzte thermometrisch geworden. Auf 
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diese erste Verbindung zweycr Stoffe folgte unmit¬ 
telbar die Verbindung des Wasserstoffgas mit Sauer¬ 
stoffgas, weil sie nicht in dein Mengenverhältniss 
vorhanden waren, um Luft zu bilden, zu Wasser. 
Hier wurde noch mehr Licht und Wärmestoff frey. 
Weil das Sauerstoffgas mehr Wärrnestoft enthielt als 
das Stichgas, und weil das Wasser weniger War- 
nnetoft in sich behielt, als die atmosphärische Luit. 
Das so gebildete Wasser senkte sich nach seinem 
Mittelpunct der Schwere nach Maassgabe seines spe- 
cifischen Gewichtes (!). Alle Materie ist von ei¬ 
nem höchsten Wesen geschaffen. So wie dieses die 
Grundstoffe erschaffen hat; so erschuf es auch die 
Keime zu allen Arten von Pflanzen und Thieren. 
Einige von ihnen fanden im Wasser den einzigen 
Ort zu ihrer Entwickelung, Sie wuchsen und 
starben. Aus ihren Ueberbleibseln entstanden Ge¬ 
birge erster und z\ve}rter Formation und alle in 
ihnen enthaltene Mineralien (!). Alle Stoffe, die 
in Fossilien gefunden werden, sind in den organi- 
8cheuKörpern enthalten. (!) Dass wir manche, z. B. 
mehrere Metalle noch nicht in ihnen gefunden ha¬ 
ben, beweise nichts, denn mit der Zeit werden wir 
sie schon finden (!) — Man sieht, der Vf. schwebt 
mit seinen Schlüssen in der Luft und ermangelt aller 
Gründlichkeit und Umsicht. Eben so betrübt sieht 
es mit der Darstellung von einzelnen Thatsachen 
aus; z. B. es wird von Gebirgen erster und zwey- 
ter Formation geredet. Jene seyen einfach und ent 
halten keine Metalle, auch werden keine Bergwerke 
in ihnen betrieben (!). Der Granit sey ein harter, 
feuerschlagender Stein (!), seine Entstehung hätte 
Statt gefunden, indem Kieselerde durch Alkalien 
im Wasser aufgelöst gewesen sey. Die Gebirge 
zweyter Formation seyen zusammengesetzt, enthal¬ 
ten Versteinerungen und die Metalle. — „ Die 
harten aufrechten Stämme der Gewächse werden 
eigentlich Stämme (tiges) genannt; die weichen 
niederliegenden heissen petioli “ (!!), die Knospen 
der Bäume kommen aus der liindenlage der Bäume 
und sind (der Context lässt es nicht anders ver¬ 
stehen, als sey ee bey allen Gewächsen so) mit kle¬ 
brigem Extractif überzogen. „Die Blätter enthalten 
(renferment) eines der wichtigsten Organe der 
Pflanzen; sie bestehen aus drey verschiedenen Par- 
thieen; nemlich einer Membran de nature extractive 
(was soll das heissen? extractivstoft'haltig ? das gäbe 
eine neue PJwtochemit), blasige Fibern und Zell¬ 
gewebe, das mehr oder weniger von dem eigen¬ 
tümlichen Safte enthält, den man Vegetationswas¬ 
ser nennt.“ Gewiss man müsste ein grosses Buch 
schreiben, um diesen Verf. zu widerlegen. 

PERIODISCHE MED IC. SCHRIFTEN. 

Journal der Erfindungen , Theorien und /Wider¬ 

sprüche in der Natur - und ArzneyWissenschaft. 

43stes u. /+4$tes Stück. Intelligenzbl. No. XXXIX. 

(Oder neues Journal der Erfindungen etc. icpes 

und 20stes Stück. Intelligenzbl. No. 19.) Gotha, 

bey Perthes. 1309. ß. 1 u> u. 112 S. 

Ausführlichere Aufsätze in dem 43. oder lQtrn 
Stück dieses Journals sind: I. Ueber Schwangerschaft. 

Geburt und lWochenbette in physiolog. Hinsicht, 

mit besonderer Beziehung auf den Aufsatz in dem 

Archive für die Physiologie von Reil und Auteu- 

rieth, Jten Bds. 3. St. S. 402. ..über das polarische 

Auseinander weichen der ursprünglichen Naturkräfte 

in der Gebärmutter zur Zieit der Schwangerschaft 

und da en bJmt au schling zur Zeit der Geburt. “ Un¬ 
leugbar hat Hr. Prof. Reil uns mit der Erklärung 

mehrerer Erscheinungen in der Schwangerschaft der 
Wahrheit näher gebracht: manche Sätze aber, die 
von ihm aufgestellt worden, bedürfen einer Ein¬ 
schränkung und Berichtigung. Schätzbar ist daher 
die kritische Beleuchtung derselben, die Hr. Jörg 

hier lieteit. Nicht immer kann jedoch Rec. mit dem 
Verf. übereinstimmen. Die gefässlose (?) Gebärmut¬ 
termasse weide in der Schwangerschaft mit einer 
unzähligen Menge von Gefässen durchweht. Das 
erhöhte Leben des Uterus während der Schwanger¬ 
schaft zeige sieh am hervorstechendsten im Grunde 
desselben, weil der Grund dem Centrum des ganzen 
Organismus, der Quelle des Lebens, am nächsten 
liege, und weil sich nach ihm hin die* meisten Ner¬ 
ven und Ge fasse erstrecken. (?) D.-s Verdicken des 
am Muttermunde abgesonderten Schleimes soll deut¬ 
lich beweisen, dass die Vitalität und Temperatur 
im Mutterhalse geringer sey, als in der Gehärmut- 
tcrhöhle. Sollte dies< s Verdicken des Schleimes 
nicht vielmehr durch erhöhete Kraft der resoihi- 
renden Gefässe bewirkt werden? Nicht wahr ist 
es, dass, wie Reil sagt, die Querspalte des Mut¬ 
termundes sieb erst gegen das Ende der Schwan¬ 
gerschaft in eine runde Ocfliiuirg verwandele: allein 
mit Jörg kann man auch nicht behaupten, dass 
gleich nach der Empf'ängniss diese VerWandelung 
geschehe. Reil äusserce ferner, die Expansion be¬ 
schranke sich in den ersten drey Monaten der 
Schw ange.schaft auf den Grund der Gebärmutter 
und gehe in den folgenden drey Monaten zum Kör¬ 
per fort: dagegen sagt Jörg: „bey den meisten 
Thieren beginne die Expansion nicht im Grunde, 
sondern in der Mitte des Gebärmutterköi pers. Ist 
aber nicht bey den meisten Thieren der Uterus an¬ 
ders gestaltet, als beym Menschen ? Je weniger von 
einein Grunde desselben sie besitzen, desto weni¬ 
ger Aufschluss kann bey dieser Streitigkeit die ver¬ 
gleichende Anatomie geben. Der Mutterhals soll 
raeistentheils nichts anders, als eine Duplicatur oder 
Falte der innern Haut des Uterus und der Mutter¬ 
scheide und daher einer geringen) Vitalität fähig 
seyn. Auch hier hat Herr Jörg zu s> hr auf die 
Beschaffenheit des Mutierhafses mehrerer Thiere 
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Rücksicht genommen. Der Mutterhals verhake sieh 
in der Schwangerschaft mehr mechanisch, als tty- 
namisch, und doch spricht Herr Jörg von der vor¬ 
züglichem Stärke des Mutterhalses, dem Grunde 
und dem Kör per der Gebärmutter das Gegengewicht 
zu halten, und betrachtet das Parencbyma des Mut¬ 
ti rhalses als den vorzüglichsten Sitz des Schmerzes 
b' y den Geburts wehen. Uebiigens enthält dieser 
Aufsatz manche andere interessante Ideen, z. 11. 
über di« Veränderung des lllutes der Schwängern, 
welchem mehr Chylus, als ausser der Schwanger¬ 
schaft, zugefuhrt wird. Je weniger Oxygen wegen 
Beengung der Brusthöhle in die Blutmasse aufge- 
nommen werde, desto treyer bleibe der Eywciss- 
stolf im Blute, und desto eher werde jene crusta 
lactea hervorgebracht. II. Ueber den .Enistchungs- 
und Ileilungs - Process der Horuhautjlecken, vom 
Brot. 1). J. C. sl. Llar us in Leipzig. Je gewöhn¬ 
licher bisher die blos empirische Behandlung sol¬ 
cher Flecken W'ar, desto verdienstlicher ist die Ar¬ 
beit des Verfassers, welcher die Grundsätze der 
neuern Heilkunde auf diesen zu wenig beachteten 
Gegenstand glücklich angewendet hat. Möchten 
Männer von Einsicht und echt praktischem Sinn 
ähnliche Versuche raittheilen ! III. Ueber BegriJJ, 
Umfang und Grenze der Mcdicin. Der Verfasser, 
Welcher die Medicin für eine Bestrebung hält, die 
auf der Bildungsstufe, wo wir uns jetzt befinden,, 
nach allen Richtungen hin das Gepräge der Un¬ 
vollkommenheit trage, wagt demungeachtet, einem 
Arzte einen sehr weiten Wirkungskreis zu bestim¬ 
men. Da sehr viele eigentlich körperliche Blank¬ 
heiten von moralischen Gebrechen, als Leidensehalf, 
Thorheit und Laster , erzeugt , unterhalten und 
verschlimmert werden, so umfasse der Bezirk der 
Medicin nicht nur das Studium dieser Abnormitä¬ 
ten der Psyche, sondern auch das Bemühen um 
ihre Heilung. Wie viel werden dagegen die Moral - 
Philosophen einzuwenden haben ! Kürzere Auf¬ 
sätze sind : i. Ueber Bozzini's Lichtleiter. Der 
Physiologie verspricht der Verf. Nutzen von dem 
Gebrauche desselben bey Vivisectionen der Thiere. 
Um der Scbaamhaftigkeit des Weibes zu schonen, 
soll der Geburtshelfer desselben sich nicht bedie¬ 
nen. Demungeachtet glaubt der Verf., dass das 
Instrument sowohl bey Krankheiten des hintern 
Gaumens und des Masldarmes, als auch bey Krank¬ 
heiten der Mutterscheide und des Mutterhalses, 
welche man vermittelst des Fingers nicht gehörig 
erforschen und unterscheiden kann, von einigem 
Nutzen seyn würde. 2. Bemerkungen über zwey 
Verschiedenheiten an den Körpern südlicher und 
nördlicher Europäer von Dr. Rosenmüller. Sie 
betreffen die NebenrniJz und die als normal aner¬ 
kannte Verzweigung des isehiadischen Nervens, 
welche bey den südlichen Europäern gewöhnlicher 
geyu eolhii, als bey den nördlichen. 3. Elektrici- 
tät.'lehre in Bezug auf Physiologie. Wenige, iiüch- 
tig hin^ewordene Gedanken, 
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Das vier und vierzigste oder zwanzigste Stück 
enthält folgende Aufsätze: 1. Die neuesten Theo* 
rien der Entzündung. Röschlanb's und Lün¬ 
zen's Theorieen, die polarisch aus einander wei¬ 
chen, werden hier zusammengestellt. Flerr Lunzer 
erklärt die Entzündung für eine Auflösung des Or¬ 
ganischen, indess Herr Röschlaub sie für die Ge¬ 
staltung eines Organismus hält. Der Verf. bewei¬ 
set deutlich , dass beyden Theorien der gemein¬ 
schaftliche Charakter der Einseitigkeit znkomme. 
Ree. wünscht sehr, dass der scharfsinnige Verfasser 
seine Theorie der Entzündung bald darstellen und 
aus einander setzen möge. 

II. Ueber meclicinisches Räsonnement. Möch¬ 
ten doch die hier vorgetragenen Ideen liber das 
normale medicinisobe Räsonnement ein Maasstab 
für die künftigen Urtheile in der nächstfolgenden 
Periode dieses Journals seyn ! Möchte die neue 
Redaction, unter welcher es erscheinen soll, dem¬ 
selben immer mehr Beyfall erwerben ! — Die 
letzten 62 Seiten füllen drey Register über die letz¬ 
ten fünf Bände des Journals und der Intelligenz- 

blätter. 

VERMISCHTE SCHRIFTEN. 

TVelt - und Ll’undermagazin, Worin Denkwürdig¬ 

keiten aus älterer und neuester Geschichte, er¬ 

habene Scenen auf und unter der Erde , geo¬ 

graphische Miniaturdarstellungen und Cabinets- 

stücke aus den Schatzkammern der Natur in 

sorgfältig ausgeführten Kupferblättern aufgestellt 

und für Leser aus allen Ständen fasslich und 

unterhaltend beschrieben werden, von D. Carl 

Lang. Erster Band. Leipzig, bey Diirr. 1309* 

IV u. 349 S. gr. 8. 45 Kupf. (2 Thlr. 12 gr.) 

Der Verfasser, der schon mehrere unterhal¬ 
tende Lesebücher herausgegeben hat , will nicht 
alles Wundervolle, so unwahr oder unwahrschein¬ 
lich es auch sey, sammeln und aufstellen, sondern 
aus der wirklichen Natur , der physischen und 
moralischen, und aus der Geschichte, das Seltenste 
und Auffallendste auswählen und in getreuen Ab¬ 
bildungen und richtigen Beschreibungen darstellen, 
um sowohl gebildeten erwachsenen Lesern , als 
auch jüngern Personen, "welche schon die nöthigen 
Vorkenntnisse besitzen, eine angenehme Unterhal¬ 
tung zu verschaffen. Daher auch die Mannichtal- 
tigkeit und Verschiedenheit der zusammengestellten 
Aufsätze. Eine kurze Uebersicht derselben , mit 
einigen Bemerkungen , wird den Werth dieser 
Sammlung leicht bestimmen lassen: Umblicke an 
dem Seehafen von Marseille (mit einem für den 
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Gegenstand zu kleinen Kupfer — die Handlungen 
und Schicksale einiger merkwürdiger Personen, 
die sich dort auszeichneten, wie des Nie. Com- 
pian, werden erzählt; übrigens hat der Verf. die 
meisten Bemerkungen aus Millin’s Heise entlehnt); 
die Clementiner in Syrmien (Gebirgsleute, die ih¬ 
ren Namen von dem Stifter dieses kleinen Frey¬ 
staats, der zu Skanderbegs Kriegern gehörte, er¬ 
halten haben); Fest des heil. Ferreol in Marseille, 
nach Millin; besonnener Muth rettet einen braven 
Mann am festen März 1808 (aus dem Wasser — 
etwas zu weitschweifig erzählt); Volcano (eine 
von den liparischen Inseln) und der mineralische 
See daselbst; des Helden Marius unvergängliche 
Siegstrophäe auf einem Hügel in der Provence 
(ein am testen April gefeyertes Volksfest); Peter 
Libertat, Retter von Marseille am c6. April a585 i 
Gemälde der Rhone, erst allgemein, dann insbe¬ 
sondere, Ansicht der Rhone, die sich tobend in 
einen Felsenschlund stürzt und verschwindet, ihre 
Wiedererscheinung; Boissels Schicksale auf einer 
höchstverwegenen Wasserfahrt (auf der Rhone, 
1794); der Kasuar aus Neuholland; der brüllende 
Frosch (aus Virginien); ein Invalide, (eingebildeter) 
König von der Insel Ratonneau (zu Ende des 
sechszehnten Jahrhunderts) ; Elysium auf Erden 
(die Gegend von Hyeres im Departement du Var); 
aber die Menschen ? (die schlechtesten — nach 
Millin); der Krüppelstaat (ein Dorf in der Saran- 
der Gespannschaft, Schimand, wo 1556 nur Lahme, 
Buckliche, Verkrüppelte wohnten); der iiotlands 
Thurm (ein Theil der Trümmer des allen römi¬ 
schen Theaters zu Arles); Bitte und Gewährung, 
gleich schrecklich (aus der Ungarischen Geschichte 
des sechszehnten Jahrhunderts); La Case, mit dem 
Beynamen Dian Puese , Fürst von Madagascar, 
merkwürdiger Heldencharakter aus dem siebenzehn¬ 
ten Jahrhundert (zugleich einige Nachrichten von 
den Sitten der Madegassen); Aehrenlese auf dem 
Felde der Naturschönheiten von Tharand bey Dres¬ 
den: Ansichten die früher weder bemerkt'noch ab¬ 
gebildet worden sind, insbesondere von dem Was¬ 
serfall im Hartgraben, vom Ausfluss der Heken- 
bach in die Weiseritz, von der Kirche und Ruine 
von Tharand, dem Wasserfall in der Basseritz; 
Ich, Thor, der ich dir zu Liebe meine Harfe ver¬ 
brannte, Sprichwort in den schottischen Hochlän¬ 
dern (nebst der Geschichte aus der es entstand); 
die Mumie der Lady Kilsyth und ihres Säuglings 
(im Schottland); die Zanannah, Frauenwohnung 
der Hindus; der König von Gingiro und sein Land 
(im Innern von Africa; die Ebene von Culloden, 
der Prätendent in der Irre (1746), und Mac - Jan, 
der arme Bergschotte; der Saal der Affen in Sir 
Levers Museum; die brave dänische Pfarrerin zu 

Norderhoug im Jahr 1716; höchstes Zartgefühl (ei¬ 
ner Spanierin im i5ten Jahrhundert, die 6ich mit 
ihrer Gebieterin aus dem Hause Guzmann verbren¬ 
nen lässt); die heiligen Flammen zu Abscheron und 
der brennende Barigazzo (Abscheron ist eine fel¬ 
sige Halbinsel am easpischen Meere, der Barigazzo 
gehört zu den hohen Alpen von Modena); Stand¬ 
haftigkeit (des dänischen Seecapitains Jens Munk 
1619.); die Wunderstadt Sidney in Neuholland 
(liebst Schilderung einiger seltnen Charaktere un¬ 
ter den Kolonisten in Neuholland); Grabhütte der 
Wilden in Diemensland mit ein paar Worten über 
ihren Charakter, ihre Wohnungen etc.; das ge¬ 
streifte Känguruh von der Insel ßernier; Weibchen 
und Kleine des Kasuar von Neuholland (konnte 
wohl mit No. 13. verbunden werden); der PJatt- 
kopf (der zum Geschlecht der Eidechsen gehört, 
und von Lacepede zuerst beschrieben worden ist); 
die Insel Timor (nach Peron); das Landhaus der 
Dame van Esten (Wiftwe eines ehemaligen hollän¬ 
dischen Gouverneurs von Timor) und Neas Stroh¬ 
hütte, eine merkwürdige Parallele (nach Peron); 
das Arsenal zu Toulon, mit der Ansicht dieses 
Seehafens (auf einem kleinen Küpl'erchen); der 
Loch Leven (ein Landsee in Schottland) und die 
Trümmer des Leven - Castells, worin Maria von 
Schottland gefangen sass; der Brautwerber in dem 
Departement Finisterre, dem ehemaligen Bretagne; 
der indische Gastfreund (der Schiffbrüchige, von 
Javanischen Räubern errettet); der Rigiberg und 
Maria zum Schnee (im Canton Schwyz) ; Neu- 
Lanark in Schottland ; Fest des Thunfischfängs bey 
Palermo inSicilien; die Felsenklippe bey Seacombe 
in England, woran der Halsewell (1786) scheiterte; 
der Wassertrinker an dem Brunnen des heiligen 
Connan bey Dalmaly in Schottland; der Eiephant 

im Bade; wunderähnlicher Kriegszug des Gonsalvo 
Pizarro in der Provinz Kanela in Peru; Treue von 
der höchsten Seltenheit (eines Kornak’s oder Ele- 
phantenfülirers) nebst noch einigen Bemerkungen 
über den Eleplianten; der Itiesengötze in Arrakan; 
das Herbstfest der Chinesen, nach de Guignes; 
eine Dame in China auf der Reise; die Phoke mit 
dem Elephantenrüssel, der Mecrelephant von der 
Insel King; Bernek im Bayreuther Land (und des¬ 
sen Trümmer). — Man wird nicht läugnen kön¬ 
nen, dass die Auswahl meist besser gelungen ist, 
als in manchen andern ähnlichen Sammlungen, die 
sich überlebt zu haben scheinen. Die Quellen 
sind nicht immer genannt. Von den Kupfern ist 
schon erinnert worden, dass sie oft für die Gegen¬ 
stände zu klein sind. Der Titel des Buchs ist 
etwas zu gesucht, vermuthlich um grössere Auf¬ 
merksamkeit zu erregen. 
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LEIPZIGER LITERATURZEITUNG 

78* Stück, den 30. J u n y 1309. 

Akademische u, andere kleine Schriften. 

Uebersetzungeu der Griechen. 

Bion's Idyllen, nebst einigen Gedichten der Sappho, der 

Erinna und des Mimnermus von G. A. F. Goldmann. 

Einladungsschrift zum Frühlingsexamen. Soesst , ge¬ 

druckt bey Floss. 1808. 8- 53 s- 

H, G. scheint es für unnöthig gehalten zu haben , die 

Ursachen, welche ihn zu dieser hexametrischen Uebersa- 

tzung des Ixion bewogan , dem Leser rnitzutheilen, wel¬ 

ches doch ei forderlich gewesen wäre, da, (mit Ueberge- 

hung anderer Uebersetzungen ) i8°6 eine neue Auflage 

der Aretbusa, 1807 die neue TVIunso'sehe Uebersetzung, 

noch früher ein paar Proben der Vossischen und iß'ß* 

also in demselben Jahre, wo He, G. diese Idyllen über¬ 

setzt herau6gab, die schon früher angekündigte Uebertra- 

gung der giiecliischen Idyllendichter von Voss erschien, 

mit welchem in die Schranken zu tieten sich Herr G. 

wohl nicht einlallen lassen möchte. Fast scheint es, als 

habe derselbe nur die i784 erschienene Uebersetz. Man- 

so's gekannt, und seine bloss als Lückenbi 8 er eines Pro¬ 

gramms herausgegeben. Was dieselbe beenfft , so ist sie 

zwar fliessend, allein der Sinn ist hin- und wieder ver¬ 

wischt, und der Hexameter, in welchem man die den 

Vers Leben und Harmonie gebende Cäsur zuweilen ver¬ 

misst, durch eingeflickte Bey Wörter vollständig gemacht 

worden. Die ersten 24 Verse der Adonien mögen zum 

Beweise dienen. V. 4. überträgt der Vcrf.: 

,,Schlummer1 o Kypris nicht mehr im purpurschim¬ 

merndem Kleide“ 

Allein xtvi (Jjdptei bezeichnet, da liier vom 

Schlaf die Rede ist , den Tejpich der Alten, worauf sie 

lagen, oder womit sie zum Schlafen sich bedeckten. 

Richtig übersetzt der Gr. v. Finkenstein in der Aiethu- 

8a: nicht mehr schlummr’ auf Pui purteppich u. f. — V. 

7 8- *8t die Spielerey cbövri Xgimui ktvno / chovri gänzlich 

verwischt, wenn Hr. G. übeisetzt: „die ueisse Hüfte vom 

blitzenden Strahle durchbohrtbesser die Art ih sa : „ die 

Hüfte vom Zahne, tiej von dem weissen die Ep'eitse durch- 

Ziveyter Band. 

bohrt.“ — V. 8* 9* acv,<s K-jT^tv Asxtov axö\J/uj£ouv viel 

zu schleppend : ,,füllet mit Jammer, matt ausathmend den. 

Geist, Kytheren “ übertragen. Noch schlechter ver¬ 

deutscht sind die Worte: to oi /Askotv sfßsrai alp.a : es 

rinnet der Blutstrom; denn das Prädicat in Verbindung 

mit Blutstrom ist eine offenbare Contradictio in adiecto.— 

V. 11. überträgt der Verf., um den Hexameter heranszu- 

bringen rov y&ikto; durch blühende Lippen und to iavjxora 

alpten : „den Kypris immer noch festhältaber 

pyj-nors heisst ja nicht noch immer; überdiess ist auch 

der Ausdruck unadäquat, besser: den Kypris nimmer 

verlasset, d. i. vergisset, ihre Seele verlangt ewig nach 

diesem Kusse. Eben so verhält es sich mit 16, wo p.y- 

fov zerrissene Hüfte, mit V. 19. wo 'Ofstavt; bergbewoh nen- 

de Nymphen, mit V. 20, wo Dickicht des Eich- 

w’alds , mit V. 22., w^o i^yopsvesv Ks(?ovt/, xai hqbv 

oäpot ö^sxovTau ,, Reissen die Kommende hart und entlocken 

das heil ge Blut ihr," und mir V. 24., wo 'Aeavqiov ßou)<r<x 

Trier; nai ■rrx'iha naAsucra: jammert umher nach dem Jünv- 

ling' und ruft den Assyrischen Gatten" übersetzt worden 

ist. Besser und richtiger übei setzte die Arethusa diese 

beyden Verse also: 

„Ritzen der Irrenden Fass, und saugen das göttliche 

Blut ein. 

Ruft den assyrischen Gatten und nennt mit Namen 

den Jüngling. “ 

Die Anmerkungen sind grösstentheils aus Mansoys 

erster A. s. Uebers. des Bion gezogen. Eine neue Eiklä- 

rung haben wir jedoch gefunden , nach welcher Hr. G. 
die Adonien für ein episches lyrisches , wenn gleich 

durch diess Fest veranlasstes, doch nicht damit in Ver¬ 

bindung stehendes Gedieht hält. Allein die beyden letz¬ 

ten Verse zeigen nur zu deutlich, ( ass die besagte Idylle 

auf die Adonien ver fertigt sey; denn, wer würde die 

Verse: 

A>iys ybwv, KuS^££i<x• to «nj/zsjsv KOppwv, 

Aei at sraktv kX<xZccu , xaArv slg srof akko bav.gZffou. 

wie der Verf. erklären: Hemme, hemme die Klagen, du 

musst sonst dein ganzes Leben durchweinen , da jähr¬ 

lich (dem Dichter fiel das Fest ein,) sich dein Schmerz 

erneut. Man sieht, Hr. G. hat nicht Ursache, gelehrte 

C 78 3 
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Ausleger in einem so schnöden und absprechenden Tone zu 

behandeln, da er uns nichts Gründlicheres, aber wohl 

von ihnen Entlehntes mittheilt. Ausser den hinter den 

Noten zum Bion angehängten Paar Liedern der Sappho, 

der Erinna und des JVUmnermus hat der Verf, noch die 

iste und 37ste Ode Anakreons S. 55 und 35 übersetzt. 

Wir gedenken der letzteren, um einen Beweis von der 

prahlerischen Unwissenheit des Hm, G. zu geben. Man 

lese folgende Uebersetzung und die folgende dazu gehö¬ 

rige Note S. 36: 

,,Es bekränzet Bromius Wein sich 

„W ie im Laub’ und in den Zweigen, 

„Schon die Blütli’ aufknospend schimmert!“ 

„Bromius Wein bekränzt sich mit jungem Laube; 

und das giebt eine schönere Idee, als das succus impletur 

der Ausleger, welches sie dann wiedeT durch succus re- 

dit vitibus erklären.“ Welche Ausleger ? keiner als Born 

erklärte so und die meisten andern haben schon 

die obige Erklärung gegeben. Sollte man nach jenen 

Worten nicht glauben, Hr. G. habe alle Ausleger studirt? 

Uebrigens folgt er Hm. Born bey der schwierigen Lesart 

n«5eXwv, dessen noch unsichere Erklärung „sese cohibens 

frucfeus, qui non decidit“ er rüstig durch aufknospend (?)» 

wie die Eiläuterung colorem ostendere durch schimmern 

übersetzt. Hätte Hr. G. die wahre Bewandniss dieser Er¬ 

klärung geahnet und den Stephanus nachgeschlagen, welch’ 

ein Geschrey würde er gegen die Ausleger erhoben haben ! 

Philologie. Joannis Henrici Pareau Oratio de amico 

atque utili graecarum latinarumque literarum cum ori- 

entalibus consortio , publice habita die 21. Jun. 

MDCCCVTII. cum magistratum academicum deponeret. 

Hadcrvici, typis Ever. Tyhoff, Academ. typogr. 37 S. 

in 4. (in Gomm. der Weidmann. Buchh, 9 gr.) 

* 

Es war eine Zeit, wo Niemand glaubte den Narrten 

eines Gelehrten führen zu können, wenn er nicht mit 

der orientalischen Literatur bekannt war. Diese Mei¬ 

nung scheint freylich nicht mehr Platz zu finden und LIr. 

P. zweifelt, ob je wieder der ehemalige Eifer für die 

Orientalische Literatur werde unter uns erweckt werden kön¬ 

nen. Mehrere Gelehrte haben übrigens die genaue Ver¬ 

wandschaft gezeigt, in welcher die orientalische Literatur 

mit der griechischen und lateinischen steht, und noch 

neuerlich (1797) hat Hr. Prof. Greve zu Fratiecker in sei¬ 

ner Antrittsrede die genaue Verbindung des Studiums der 

orientalischen Sprachen mit den Humanioren überhaupt 

erwiesen. Hr. F. nahm sich dahervor.in gegen wattiger Fvede 

vornehmlich zu zeigen, wie angenehm und nutzbar für 

den , welcher die orientalische Literatur studirt, die Ver¬ 

bindung der griech. und latein. mit jener sey. Zwar ha¬ 

ben die alten morgenländischen Sprachen oder vielmehr 

Mundarten einer genieinsch ftlichen Stammsprache, nicht die 

Politur, welche man an der griech. und latein. bewun¬ 

dert, aber sie sind doch auch nicht ganz roll und unge¬ 

bildet zu nennen. Man bemerkt an ihnen das kindliche, 

aber lebhafte und blühende Alter, an jenen die männliche 
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und vollendete Bildung. Ja bey aller seiner Einfachheit 

ist doch der älteste Vortrag der Morgenländer geschickt, 

grosse und erhabene Gegenstände und Gedanken auszu¬ 

drücken und die arabische Sprache gibt an Pieichthum und 

Umfang zum wenigsten der griech. und latein. nichts nach. 

Der Kenner der morgenländischen Sprachen wird also 

immer in ihnen viele Unterhaltung finden, welche durch 

die Kenntniss der Vorzüge der griech. und latein. nicht 

vermindert wird. Zwischen den Schriftstellern des Orients 

und den gr. und lateinischen findet allerdings eine grosse 

Verschiedenheit Statt. Was die Dichter anlangt, so ist 

nicht zu läugnen , dass die griechische und römische 

Poesie, so bald man auf Ausbildung sieht, entschiedene 

Vorzüge vor dev hebräischen hat, die selbst wieder die 

arabische übertrifFt. Aber so wie die hebräische Poe.sie 

sich durch Würde und Erhabenheit auszeichnet, so hat 

auch die Naturpogsie der Araber viele treffliche Eigen¬ 

schaften. Nicht alle gr. und lat. Schriftsteller haben glei- 

che Vorzüge. Nimmt man auf die Sachen Rücksicht,. so 

trifft man in den morgenländischen Schriftstellern, z. B. 

den Arabern, manches an, wovon bey den gr. und lat. 

Autoren nichts zu finden ist. Aus diesen Bemerkungen 

wird gefolgert, dass die Verbindung der gr. und lat. Li¬ 

teratur mit der morgenländischen gar nicht widersinnig 

oder unnütz sey. Dass aber dem, welcher sich mit der 

orientalischen Literatur vornemlicli beschäftigt, das Stu¬ 

dium der griechischen und lateinischen Literatur zu em¬ 

pfehlen sey, wird auf folgende Art bewiesen: 1. wenn 

gleich zur Erlernung der niorgenländischen Sprachen die 

Kenntniss der griech. und latein. nicht unumgänglich nö- 

thig ist, und der Ursprung der hebräischen nicht in der 

griech. gesucht werden darf, wie Herrn, von der Hardt 

glaubte, so findet doch eine Analogie zwischen diesen 

Sprachen Statt, und je genauer man mit der ganzen Bil¬ 

dung und Beschaffenheit der griech. und latein. Sprache 

bekannt ist, desto leichter wird man die Beschaffenheit 

der morgenländischen fassen und erläutern können. Be¬ 

sonders wird eine solche Vergleichung zur Bestimmung 

der ersten Bedeutung der Worte und ihrer Verbindung 

mit den übrigen dienen. 2. Was von einzelnen Worten 

gilt, kann auch von ganzen Redensarten gesagt werden. 

Zwar ist die ganze Sprachform der Morgenländer von 

der griech. und latein. verschieden, aber es giebt doch 

auch hier gewisse Aehnlichkciten, deren Aufsuchung und 

Entdeckung eben so viel Vergnügen als Nutzen gewäh¬ 

ren kann. Vornehmlich wird diess beym 1 esen und Er¬ 

klären morgenländischer Dichtern bemerkt, die nicht nur 

aus andern orientalischen Dichter, sondern auch aus den 

griech. und latein. erklärt weiden können. Insbesondere 

sind dazu die giiechischen, als den Morgenländern näher 

verwandt (und unter ihnen würden wir hinzusetzen, vor¬ 

züglich die ältesten) zu benutzen. 3* Zur Erläuterung 

der Sachen , welche in den moigeul. Schriften Vorkommen, 

sind vornehmlich die Griechen und Römer zu brauchen. 

Hr. P. verweilt, da diese Mateiie so weitläufig ist, vor¬ 

züglich bey den Mosaischen Gesetzen , die allerdings zu¬ 

erst ans der Beschaffenheit des Orients, und dem Charakter 

morgenländischer Völker ihr Licht erhalten müssen, aber 

doch durch Vergleichung mit giiech, alten Gesetzen wer¬ 

den ihre Vorzüge deutlicher gemacht. „Si quis, sagt der 
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Hr. Verf., quid in superstitione fuganda, in vera virtute 

inculcanda, in vitae atque opum securitate ipsaque etiam 

civium sanitate curanda, in iusta omnium aequalitate de- 

iinienda ac retinenda, in liumanitate conimendanda, variis- 

que societatis officiis genti fere intractabili praescribendis 

praestiterit Moses, illud omne cum optimis Graecorum 

ac Romanorum legibus comparauerit: tum in liarum auc- 

toiibus mirabitur profecto liumani ingenii vim atque effi- 

caciam, r.t in illis agnoscere liaud dubitabit aliquid liu- 

naano labore maius excellentiusque, et in quo nisi diui- 

nitus adiutus fuerit Moses, ita prae optimis, qui inno- 

tuerint, vetustissimorum temporum eminuerit legumlatori- 

bus, ut, quo unquam pacto ad tantam pertigerit praestan- 

tiara, nemo probabiliter exponere posse videatur. “ 4* 

Selbst zur geschmackvollem Bearbeitung der orientali¬ 

schen Literatur wird das Studium- der classischen beyträ- 

gen. ,,Est nimirum haec, eaque quamdiu limpidis verae 

pulckritudinis atque liumanitatis fontibus iustum pretium 

statuetur, semper manebit amabilium illarum literarum laus, 

ut nihil ad elegantiae et conciunitatis sensum excitandum, 

acuendum, perpoliendum sit efficacius, nihil ad mentem 

ingenue excolendam aptius, nihil ad iudiciem lioneste in- 

formandum accommodatius.“ Hr. P. der diese Gedanken 

noch weiter verfolgt, und trefflich entwickelt, führt so¬ 

dann Beyspiele holländischer Gelehrten an, welche die 

orientalische Literatur mit der griech. und latein, zu ver¬ 

binden wussten, wie die Schulrens , Vater, Sohn und En¬ 

kel, bey welchem letztem (Heinrich Albert Schultens) 

der Verf. vornemlich verweilt. Er klagt zwar, dass es 

jetzt keinen Schultens mehr gebe, rühmt aber doch die 

Verdienste von Schröder, Scheidius, Palm, Willmet und 

dem jüngern Rau, der zwar der schrecklichen Pulverexplo¬ 

sion zu Leiden, die der dasigen Universität ihren Kluit 

und Luzac raubte, wiewohl mit Verlust seines Hauses und 

seiner Bücher entging, aber bald nachher einer Krankheit 

unterlag. 

Der übrige Theil der Rede, die wohl noch etwas 

tiefer hätte in manche einzelne Ansichten eindringen 

sollen, betrifft die Akademie selbst, deren Rectorat Hr. 

P. ein Jahr lang geführt hatte, 

Bibelerklärung. Vom Hm. Kirchenrath Dr. Gabler zu 

Jena sind als Programme zu detr Osterfesten 1808 und 

1809 herausgegeben worden: Wieletema I, et II. in 

locum Joh. I, 29. (bey Göpferdt gedruckt in 40 

Bekanntlich hat neuerlich Hr. Oberschulrath Dr. Pau¬ 

lus im Neuen theolog. Journ. VH, *53 ff* un^ (zur Be¬ 

antwortung von Storrs Einwendungen in Flatts Magazin 

II, 193 ff.) in demselben neuen theolog. Journ. X, 910. 

ingleichen in Comm. über den Joh., am ausführlichsten 

sich über den bekannten Ausspruch des Johannes von Jesu 

verbreitet; inzwischen blieb doch noch manches zu erör¬ 

tern übrig, und der Hr. Verf. hatte selbst ehemals schon 

eine Abhandlung darüber im Neuen theol. Journ. zu lie¬ 

fern sich entschlossen. Zuvörderst wird die gewöhnliche 

ErkliiTungsaTt der Stelle geprüft, welche in derselben eine 

deutliche Vorherverkündlgung des stellvertretenden Versöh- 
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nungstodes Jesu findet, die um so viel richtiger sey, da 

sie von dem Vorläufer Jesu herrühre. Denn 1. werde 

Christus hier Gotteslamm genannt, entweder in Verglei¬ 

chung mit dem Osterlamm oder in Rücksicht auf Jes. 53, 

7. oder in Beziehung auf dis Opferlämmer des A. T., vor¬ 

nemlich die, welche täglich früh und Abends im Tempel 

geschlachtet wurden. In jeder Hinsicht werde Jesus als 

ein Opfer für die Sünde der Menschen betrachtet, denn 

«uyof Ssav sey entweder Gott geweihetes Lamm (welches 

nach Hi n. G. die ursprüngliche Bedeutung ist) oder Gott an¬ 

genehm oder voh Gott zum blutigen Tode bestimmt* 

2. «ifsiv sey entweder auferre, oder ferre, -portare; die 

erstere Bedeutung könne allerdings Statt finden, wenn 

a/xa^ri« nach dem hebräischen Sprachgebrauch von den 

Folgen der Sünde verstanden werde, doch sey die zweyte 

zweckmässiger und leichter; das Opferthier trägt die Sün¬ 

den, wenn es bestraft wird, damit der Mensch nicht ge¬ 

straft werde; 3. hoc/xc; bedeute das ganze Menschenge¬ 

schlecht. Dass selbst die Socinianer diese gewöhnliche 

Erklärungsart annehmen und doch mit ihrem System ver¬ 

einigen konnten, hat Hr. G. aus Slichting’s Commentar 

dargethan. Gegen dieselbe haben mehrere neuere Ausleger 

erhebliche Einwendungen gemacht, sie weichen aber selbst 

in einzelnen Erklärungen von einander ab. Daiin kom¬ 

men sie meist überein, dass cclgav wegnehmen bedeuten 

müsse, nicht tragen, welches Cpsgstv, ßx-d&iv sey. Das 

Bild des Lamms beziehen einige auf die Opfer des A T 

andere wie Hr. G. selbst, auf den Begriff der Sanftmuth 

Unschuld und Geduld, der in dem Bilde liegt. Der ehe¬ 

mals gewöhnlichen Erklärung wird entgegengesetzt 1 

dass Johannes der Täufer kaum an den Versöhnungstod 

des Messias gedacht, und ihn haben ausdrücken wollen 

denn der 33. Vers beweiset nicht, dass Johannes eine Of¬ 

fenbarung über den Versöhnungstod Jesu, sondern nur 

über seine Messianität erhalten habe. Wäre aber Johan¬ 

nes wirklich darüber belehrt worden, so würde er doch 

2. bey einer so neuen und ungewöhnlichen Lehre ge¬ 

wiss seinen Schülern den Sinn der angezogenen Worte ge¬ 

nauer erklärt haben. Man findet aber kefne Spur davon, 

dass die Schüler Joh. den Zweck des Todes Jesu genauer 

gekannt hätten. Denn 3. nicht einmal die Schüler Jesu 

verstanden ihren Lehrer, wenn er von seinem Tode 

sprach, oder wussten diesen Tod, als er ihn erlitten hat¬ 

te, sich zu erklären, Diess konnte nicht der Fall seyn, wenn 

der Täufer schon den Zweck des Todes Jesu deutlich 

angekündigt hatte. Das Weitere über jene Erklärung 

führt das 2te Meietema aus. Das Johannes einem wichti¬ 

gen Gedanken habe ausdrücken wollen, wird aus dem 

Vorgesetzten loe geschlossen^ aber die Wiederholung die¬ 

ses ibs vor den Worten 0 u. s. f. nicht gebilligt, 

auch nicht angenommen, dass der zweyte Theil des Sa¬ 

tzes den Grund des ersten angebe, oder der wiederholte 

Artikel 0 Jesum als das prophetische vom Jesaias ange¬ 

kündigte Lamm bezeichne. Es kömmt, erinnert Hr. G. 

vornehmlich auf zwey Puncte an: 1. in welchem Sinne 

Jesus d/x'/os Ssoü genannt werde, 2. was rijv a/x. 

roü y.ba/xov bedeute. Nur über den ersten verbreitet sich 

das zweyte'Programm, und wir haben also noch eine 

Fortsetzung zu hoffen. Ohne hinlänglichen Beweis nahm 

man gewöhnlich an, dass in dem d/xV. der Begriff ei 

C78 *3 
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«cs Söhnopfers liege. Paulus konnte wolil 1. Kor. 5, 7. 

Jesum mit dem Osterlamm vergleichen, weil vorher vom 

ungesäuerten Brode die Rede ist; aber bey Johannes lässt 

sich ein ähnlicher Grund nicht auffmden. Zwar bemerkt 

Lampe, Johannes könne durch den Anblick der Heerde 

Schaafe, die über den Jordan nach Jerusalem zum Pascha¬ 

fest gebracht wurden, auf diese Vergleichung geleitet wor¬ 

den seyn: allein es konnte denn doch von diesen Läm¬ 

mern nicht der Begriff des Söhnopfers, sondern nur der 

Sanftmuth und Geduld hergeleitet werden. Die Oster¬ 

lämmer heissen 3-vffua, weil sie geschlachtet wurden, aber 

doch nur uneigentlich Opfer, denn sie wurden von den 

Hausvätern, und nicht gewöhnlich von Priestern ge¬ 

schlachtet, kein Theil derselben wurde dem Tempel oder 

den Priestern gegeben; jeder Hausvater genoss das Oster¬ 

lamm mit den Seinigen. Im Tempel wurden sie nur des¬ 

wegen geschlachtet, damit das Essen des Osterlamms eine 

FieligionsHandlung wurde. Sölinopfer aber waren sie gar 

nicht, und konnten es, ihrer ursprünglichen Bestimmung 

zu folge, nicht seyn. ' Hat Johannes auf Jesaias 55, 7. 

Rücksicht genommen, so liegt in jener prophetischen 

Stelle nicht der Begriff eines zu opfernden, sondern eines 

tlieils zu scheerenden theils zu schlachtenden Lammes, 

und die Vergleichung beruht nicht auf dem Gott darge¬ 

brachten Opfer, sondern auf der Geduld und Sanftmuth, 

womit die Leiden erduldet werden; folglich müste auch 

Johannes auf diese Tugenden Jesu gesehen haben. Dazu 

bedurfte es aber nicht einmal der ausdrücklichen Hinwei¬ 

sung auf jene Stelle des Jesaias, da man mit dem Bilde 

des Lammes gewöhnlich den Begriff jener Eigenschaften 

verbindet, und Johannes vielleicht wirklich Lämmer vor 

Augen hatte. Auch die Vergleichung mit den nach dem 

Mosaischen Gesetz geopferten Lämmern führt nicht auf 

den Begriff des Söhnopfers. Denn bey den Hebräern 

wurden Lämmer weder für bekannte oder unbekannte Sün¬ 

den überhaupt, noch für eine gewisse Art von Sünden ge¬ 

opfert; dazu dienten Farren, Widder, Ziegen, Schaafe. 

Lev. 4, 31. ist nicht ein eigentliches Lamm, son¬ 

dern ein junges Schaaf. Und wenn gleich die Lämmer 

zu den Brandopfern gehörten, so waren doch nicht alle 

Brandopfer auch Söhnopfer, machten auch keine besonde¬ 

re Classe der Opfer aus, sondern unterschieden sich bloss 

durch die Art der Darbringung. Die Lämmer gehörten 

bloss zur Chsse der Reinigungs- und der Dankopfer, nicht 

der Sündopfer. Es lässt sich auch nicht beweisen, was 

von einigen behauptet worden ist, dass die täglich früh 

und Abends im Tempel geopferten Lämmer zur Versöh¬ 

nung der Sünden des ganzen Volks bestimmt gewesen 

sind. Mit diesem für das jüdische Volk angestellten Op¬ 

fer darf übrigens nicht das Opfer, welches (nach Joseph, 

de b. Jud. 2, 17.) täglich für den Kaiser und das römi- 

.che Volk, auf Kosten des Staats, dargebracht wurde, von wel¬ 

chem Hr. G. mehrere Nachrichten ausJosephus und Philo 

beybringt, verwechselt werden; wären sie auch dieselben 

so würde doch nicht folgen, dass sie für das ganze Men¬ 

schengeschlecht dargebracht worden sind. Was zu Anfang des 

Buchs von den Opfern Philo sagt, einige würden, wenn man es 

eigentlich ausdrücken wolle, üvsp octtxvto; dvSpjT^v ysvov 

angestellt, kann nicht buchstäblich verstanden werden, 

oder es ist eine Privatmeinung- des Philo, da das jüdische 
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Volk nicht so geneigt war, für das Wohl der Nicbtjuden 

zu beten. Eben so wenig kann aus 1. Macc. 1 2, 11 f. ein hin¬ 

reichender Grund genommen werden, zu glauben, dass 

diess tägliche Opfer für das'ganze Menschengeschlecht be¬ 

stimmt gewesen sey. Hier heissen zwar die Lacedämonier 

Brüder der Juden, für welche gebetet und geopfert wurde, 

wegen ihrer Verwandschaft mit den Juden, allein diese 

Verwandschaft ist erdichtet, und selbst das unwalrsch in- 

lich, dass dort von Spartanern die Rede sey. Es war al¬ 

so jenes tägliche Opfer zwar ein Brandopfer, aber kein 

Sündopfer, sondern ein Pieinigungs- und Dankopfer; für 

die unbekannten Sünden des ganzen Volks wurde jährlich 

einmal am grossen Versöhnungstage geopfert, für die be¬ 

kannten Vergebungen der einzelnen Juden musten sie ver¬ 

schiedene Opfer darbringen. Durch jenes tägliche Opfer 

wurde der Tempel und das ganze Volk Gotte geweihet 

und ihm für die dem Volke erwiesenen Wohlthaten ge¬ 

dankt; seinen Ursprung hatte es, wie Abarbanel erinnert, 

aus der ältesen Vorstellung eines für Gott täglich zweymal 

anzustellenden Gastmals. — Wenn also Johannes durch 

den Ausdruck Lamm Gottes auf Jesu Versöhnopfer gewiesen 

hätte, so bliebe nur übrig, dass er das Bild von den zu 

Ileinigungsopfern bestimmten Länunern hergenornmen habe. 

Den Namen P«.einigungsopfer führen nur die, durch wel¬ 

che die Juden sicli von einer bürgerlichen oder kirchli¬ 

chen Unreinigkeit befreyen wollten. Auch das von Aus¬ 

sätzigen oder Nasiräern, welche durch das Leichenbegäng- 

niss von Verwandten verunreiniget waren, dargebrachte 

Opfer war kein eigentliches Schuldopfer. Die Reinigungs¬ 

opfer aber waren feyevliche Symbole der wiedererlangten 

bürgerlichen und kirchlichen Reinigkeit. Allerdings konnte 

dadurch auch der blutige Tod Jesu angedeutet werden, s. 

l. Per. 1, 19. (wenn gleich diese Stelle Petri keiner Er¬ 

läuterung durch die Reinigungsopfer bedarfj. Hat Johan¬ 

nes darauf Puicksicht genommen, so liegt in seinen Wor¬ 

ten doch nicht der Gedanke des stellvertretenden Todes 

Jesu; allein er kann auch nicht einmal auf die R.eini- 

gungsopfer hingesehen haben, da er wohl den Tod Jesu 

nicht voraussehen oder erwarten konnte. Er wollte also 

nur das Bild der Unschuld, Sanftmuth und Geduld durch 

jenen Zuruf ausdrücken. Wird S-sov mit d/^evo; verbun¬ 

den, so giebt es das Bild der Sanftmuth und Geduld mit 

Frömmigkeit verbunden, wodurch er sich ganz Gotte 

weihete. Und diesen Begriff hält der Hr. Verf, fest, 

der im folgenden Programm von den Worten «ijwv tijv 

a/x, u, s. w. handeln wird. 

Religionsgeschichte. De fide sub oeconomia religionis 

legislatoria. Prolusio qua ad festum pentecost. A. 

MDCCCIX. in acad. Viteberg, pie concclebrandum pu- 

blico nomine ir.vitat Dr. Car. Ludov. Nitz sch, Ord. 

Theol. h. t. Decanus. Wittenberg, bey Grassier gedr. 

20 S. in 4- 

Diese schätzbare Abhandlung bängt mit den fünf 

Programmen de discrimine legidutionis et institutionis diuinae 

des achtungswüidigen Verfassers (Witt, ißo2) zusammen. 
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Die Frage über diesen Glauben der Väter (Apgesch. XV» 

jo f.) unter der Mosaischen Oehonornie ist von den Zei¬ 

ten der Reiormation an in den Streitigkeiten mit der rö¬ 

mischen Kirche, mit den Socinianern, mit den Cocceja- 

nern, öfters aufgeworfen und behandelt worden. Die 

Theologen unsrer and der reform. Kirche kamen wenigstens 

darin mit einander überein, der Glaube der Väter und 

der Christen sey nur dem Grade der Erhenntniss oder der 

Vollkommenheit nach verschieden. Neuere Theologen 

aber, die nicht bey dem Begriff des moralischen Glau¬ 

bens stellen blieben, haben zum Tlieil den Vätern den 

Glauben abgesprochen und kaum irgend eine wahre Ver¬ 

bindung der Mosaischen Anstalt mit der Messianischen zn- 

gestanden. Doch hat auch die Mosaische Oekonomie an 

Eckermann, Flatt und Stäudlin, denen der Verf. selbst bey- 

tritt, gerechte Verfcheidigor gefunden. Inzwischen blieb 

noch manches zu erörtern übrig, zumal da in den Schrif¬ 

ten der App. selbst Stellen Vorkommen, welche von dem 

Yormcssianischen Glauben verschieden zn imheilen schei¬ 

nen. Der Hr, Verf. beschloss daher in dieser neuen Be¬ 

handlung jenes Gegenstandes zuvörderst überhaupt zu un¬ 

tersuchen , welchen Einfluss auf den religiösen Glauben 

eine solche öffentliche, und politische, Religionsanstalt, 

wie die Mosaische war, haben könne , dann die Aus¬ 

sprüche Jesu und der Apostel über den Glauben der Väter 

insbesondere zu prüfen. Er unterscheidet auch hier Reli¬ 

gion als etwas Ewiges und Beständiges, nur dem Grade 

nach in den Gemüthern der Einzelnen Verschiedenes und 

Religionsoffenbarung, die auf historischen Thatsachen be¬ 

ruht, und, indem sie sicli nach der übrigen Cultur eines 

Volkes richtet, auch der Art nach verschieden seyn muss. 

Eine rationelle Religionsanstalt, wie die mosaische war, 

welche die Verehrung des Schöpfers der Dinge, ab bür¬ 

gerlichen Gesetzgebers und Königs durch äussere legale 

Handlungen und religiöse Gebräuche anordnet, und diese 

Verehrung durch Strafen sanctionirt, kann und soll die 

wahre Religion des Gemüths nicht unmittelbar befördern. 

Sie hat es zunächst damit zu thun , rohe Menschen zu 

bilden und ihnen einen physisch religiösen Sinn einzu- 

flössen. Daraus folgt aber nicht, dass sie nicht mittelbar 

und indirect zur moralischen Religion führen könne und 

solle. Denn 1. verhindert sie nicht noth wendig den 

freyen Gehorsam gegen Gott und das edle Vertrauert auf 

ihn, weil man auch den bürgerlichen Gesetzen aus mo¬ 

ralischen Gründen gehorchen kann. Sie würde es hin¬ 

dern , wenn entweder sie nur willkürliche Gesetze vor¬ 

schriebe, oder dem Gehorsam gegen dieselben Belohnun¬ 

gen der künftigen Welt verspräche. Keines von beyd n 

findet bey der Mosaischen Oekonomie Statt. 2. Die Mo¬ 

saische Anstalt ist aber auch der moralischen Frömmig¬ 

keit beförderlich gewesen. Denn eine Religionsanstalt, 

welche dazu dient, die Sitten zu verbessern und die Lei¬ 

denschaften zu bezähmen und Gott als einzigen Schöpfer 

und Regenten der Welt aufstellt, muss auch den morali¬ 

schen Sinn erzeugen und bilden. Dazu kamen bey der 

Mosaischen Oekonomie noch manche besondere Anord¬ 

nungen und Erinnerungen an die Patriarchen. So wie 

bey den einzelnen Menschen der physisch - religiöse Sinn 

vor dem moralischen und moralisch - religiösen vorausgehr, 

10 geschah dasselbe bey dem israelit. Volk, und der 
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Monotheismus desselben musste sie zu einer Physiko-Thoo- 
logie führen, dergleichen die Heiden bey iin er Vielgöue- 

1 ey nicht haben konnten. L3 konnte daher auch diesem 

\ olke nicht ganz an der Hoff nung einer moralischen und 

ewigenjVergeltung fehlen. Nur musste diese Hoffnung 

sich auf verschiedene Weise und später erst äussern, als 

der traurigere Zustand der Nation den Wunsch eines Be- 

freyeis immer lebhafter erregte, und alle Vorstellungen 

von der göttlichen Regierung und dem göttlichen Ge¬ 

richte an die Idee des Messiasreiches geknüpft wurden. 

Die Eschatologie der Juden, auf welche sie auch ohne 

Bekanntschaft mit Chaldäern und Persern geleitet werden 

konnten, wurde ihrer historischen Form nach erzeugt durch 
t O 

die Neigung das Ideale zu versinnlichen. Und die auf 

diese Art hervorgebrachten Begriffe konnten, so wenig 

entwickelt und gereinigt sie auch seyn mochten, doch un¬ 

beschadet der religiösen und moralischen Beschaffenheit 

des Glaubens Statt finden. Ihren Ursprung verdankte sie 

nicht bloss dem Wunsche eines glücklichem Zustandes, 

sondern auch dem moralischen Sinn und Insrinct und die 

Hoffnung eines politischen Heilands führte die Verständi¬ 

gem bald auf die Erwartung eines geistigen Erlösers. So 

äusserte sich durch die Messianischen Weissagungen dos 

A. T. schon der religiöse Glaube. Jene Weissagungen wa¬ 

ren nicht bloss historischen Inhalts , sondern dem Stoffe 

nach moralische oder historisch - moralische, der Form 

nach dichterische Vorherverkündigungen, und konnten nur 

von Männern herrühren, die mit Einsicht über den Zweck der 

göttlichen Weltregierung und der Mosaischen Oekonomie 

richtig urtheilten. Der Glaube nun der unter dieser jüdi¬ 

schen theokratischen Verfassung, welche unmittelbar nur 

äusseiliehen Gehorsam gegen Gott forderte, mittelbar aber 

den moralischen Gehorsam und Hoffnung aller Güter der 

wahren Religion erzeugte, war kein blosser Vernunft - 

sondern {ein Offenbarungs - Glaube. Denn er gründete 

sich auf historische Dinge, die den religiösen Sinn in den 

Gemüthern der Vorfahren hervorgebracht hatten. Dia 

Mosaische Offenbarung geschah aber vomemlich durch 

die wunderbare Befreyung der Israeliten von der politi¬ 

schen Knechtschaft wie die Christliche durch die wun¬ 

dervolle Auferweckung Jesu vom Tode. So wie also der 

Glaube der Christen auf den evangelischen Thatsachen, 

dem Tode und der Auferstehung Jesu beruhet, so der 

jüdische auf jener Befreyung. Der Glaube der Israeliten 

wird daher vom Hm. Verf. defiairt: persuasio de deo, 

qui populum e Servitute libevasset, uno omnium rer um 

CJndilore ac domino, eodemque huins populi ad illu- 

strandam gioriam suam rectore pecnliari. Er t Ir eilt ihn, 

nach seinem verschiedenen Ursprung und Wii ksamkeit 

ein in den religiösen und wahren (historisch-moralischen) 

und abergläubigen und falschen (historisch- pragmati¬ 

schen) . 

Wenn man ehemals die Gnado Gottes gegen die 

Sünder nicht von der moralischen Idee dieser Gnade, 

sondern von einer Thatsache, dem Tode Jesu selbst herleito¬ 

te, so musste man bey dem Streite über die Rechtfertigung 

durch den Glauben freylich einen Unterschied zwischen 

ßdes generalis und specialis machen, und den Glauben 

der Väter für einen specitllen Glauben erklären, der vom 
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«elig machenden Glauben der Christen nur dadurch sich 

unterschieden habe , dass er auf etwas Künftiges gerich¬ 

tet gewesen sey. Diese Vorstellung wird vom Hrn.Verf. 

aus einem doppelten Grunde gemisbilligt, denn 1. kann 

den Israeliten nicht die historische Kenntniss des Ver¬ 

söhnungstodes Jesu mit Sicherheit zugeschrieben werden, 

indem selbst die Stelle Jes. LIII, vor den Zeiten Jesu 

keine gewisse Erwartung des Todes des Messias hervor¬ 

bringen konnte, und aus Simeons Aeusserungen Luc. 2, 

34 f. zwar die Idee eines geistigen Retters, nicht aber 

gerade des Versöhnungstodes desselben hervorgeht; 2. be¬ 

ruht jene Vorstellung auf einer Verwechselung der Reli¬ 

gion mit ihrer Revelation. Darin aber hatten die frü¬ 

hem Theologen Recht, dass sie den Glauben der Israeli¬ 

ten und Christen auf eine und dieselbe Gnade Gottes be¬ 

zogen, und der Glaube der Israeliten konnte daher defi- 

nirtwerden: „persuasio practica de vera (morali) dei gratia 

per Mos, disciplinam nutu significata Israelitis, per Mes- 

sianam autem publice declaranda omnibus.“ Die Unter¬ 

scheidung der fides generalis und specialis ist nicht nö- 

thig, wenn man nur Religion und Revelation, bloss histo¬ 

rischen , moralischen und historisch - moralischen Glauben 

unterscheidet. So bald die moralische Vollkommenheit 

Gottes anerkannt wird, so wird auch die moralische Ur¬ 

sache der göttlichen Gnade erkannt. Es braucht daher 

auch in der Definition des Glaubens der Israeliten nicht 

die Gnade Gottes ausdrücklich erwähnt zu werden. Und 

der Hr. Verf. stellt daher noch folgende dritte Definition 

dieses Glaubens auf: „persuasio practica de theocratia Israe- 

litarum externa et politica, ad internam et spiritualem 

6ive moralem indirecte spectante, atque, ad lranc in poste- 

rum apud omnes gentes directe promovendam, theodida- 

sculiani universalem adductura,®* Freylich hatten wohl 

mehrere Israeliten nur eine dunkle Idee dieses Glaubens 

(fides inrplicita), wenige eine deutlichere Vorstellung (fi¬ 

des exjrlicita), aber auch diese gesteht Jesus Luc. 10, 23 f. 

vielen Königen und Propheten zu, und zu ihnen gehörte 

auch Simeon und manche andere (Luc. 2, 25. 58.). Die¬ 

sem wahren und seligmachenden Glauben steht der falsche 

und superstitiöse entgegen, der aus der Begehrung des 

Angenehmen entspringt und nach dem Genuss eines fort¬ 

währenden Vergnügens strebt, und daher ohne richtige 

Kenntniss der Tugend und Gottes ist, und particularisti- 

sche Erwartungen hegt. Dieser falsche Glaube war unter 

der Mos. Oek. die Ueberzeugungen von der Fortdauer und im¬ 

mer grossem Vortrefflichkeit der durch die Befreyung der Is¬ 

raeliten errichteten politischen Theokratie. Auch er konnte, 

wie der religiöse Glaube, dem Grade der Erkenntniss, und 

der Art nach, verschieden seyn. Er konnte anfangs dunk¬ 

ler seyn und wurde etwas deutlicher seit der Piückkelir 

aus dem Exil; er führte eine nicht moralische Verehrung 

Gottes ein, und diese konnte eine äussere oder innere 

seyn , die aber doch nur aut Vergnügen als das höchste 

Gut abzweckte, nicht auf sittliche Vollkommenheit, Die 

er8tere Art der fides superstitiosa, die auf die äussere Got¬ 

tesverehrung geht, kann historisch-pragmatisch im engern 

Sinn, die zweyte Art pragmatisch - historisch genannt wer¬ 

den. Von der erstem Art war der pharisäische Glaube, 

zu der 2ten (mystischen) waren die Alexandrinischen Juden, 

vornehmlich die Therapeutengeneigt, von denen die bes¬ 

sern , Essener unterschieden werden müssen. Ueber die 

Sadducäer lässt sich nichts gewisses bestimmen. (Ihr 

Glaube scheint von beyden verschieden, obgleich auch 

kein wahrer, moralisch - religiöser, Glaube gewesen zu 

seyn ) Da es nun eine wahre Religion seyn kann , an de¬ 

ren Frömmigkeit man nicht zu zweifeln Ursache hat, so 

mussten Jesus und die Apostel ihre religiöse Ueberzeugung 

auch den Vorfahren zuschreiben. Diess konnte aber auf 

eine dteyfache Art geschehen, entweder so, dass den Vor¬ 

fahren Kenntniss der Geschichte Jesu und seines Todes 

beygelegt wurde, oder ohne diese Kenntniss nach dem 

oben angeführten Begriff, oder so, dass bloss auf den 

vernünftigen und moralischen Glauben gesehen wurde. 

Es werden Beyspiele von allen drey Arten im N. T. ge¬ 

funden , aber alle sind doch so beschaffen, dass, wenn 

sie der vom Hm. Verf. gegebenen Vorstellung nicht aus¬ 

drücklich beystimmen, sie ihr doch nicht widersprechen. 

So bemerkt der Hr. Verf., dass wenn Jesus dem Abraham, 

David u. s. f. (Job. 8» 56. Matth. 22, 45 ss* Luc.ro, 24.) 

Hoffnung und Wunsch der Mess. Oekon, zuschreiben, oder 

sagen, die Schrift zeuge von ihm (Job. 5, 39-)* dies® dem 

aufgestellten Begriffe nicht widerspreche. Denn Jesus 

wusste, dass ihm die Ausführung der von den Vorfahien 

erwarteten göttlichen Absichten übertragen sey. An an¬ 

dern Orten sagt er, dass er leiden und zu seiner Herr¬ 

lichkeit eingehen müsse, damit erfüllt werde, was von ihm 

geschrieben sey (Luc. 24, 25 ff. «. s. f.), nicht als wenn 

bestimmte hist. Vorherverkündigüngen vorhanden wären, 

sondern weil er überhaupt auf den moralischen Zweck der 

Mos, Oekonomie und die histor. moral. .Weissagungen 

von einer vollkommenen Anstalt Rücksicht nahm. Die 

Apostel schreiben dem Messias sogar Antheil an der Mos. 

Gesetzgebung (Hebr. XII, 23 f.) zu und machen ihn zum 

Anführer der Israeliten (1. Cor. X, 4. 9-)> allein nach Ei- 

wägung der Gründe der apostolischen Lehre vom Glauben 

der Israeliten findet der Hr. Verf. auch sie nicht von sei¬ 

ner Vorstellung entfernt. Wir müssten aber den gedräng¬ 

ten Vortrag des Hm. Verfs. ganz wiederholen, wenn wir 

seine scharfsinnige Beweisführung darstellen wollten. 

Leichenrede. Halotti Orätziö, az embernek; meltösägä- 

röl. Mellyet nehai tisztel. tiidös (tudös) NITSCII DA¬ 

NIEL Urnak, a’ S. Pataki Kolk Extraord.' Prof, höht 

teste felett Majus’ havanak 30 dikan, i8°8 mondott 

VdlyiNagy Ferentz (Ferencz), a’ nevezett Kollegiomban 

a’ szelid tudomänyok’ Profess. S. Patakon, Szentes Jo¬ 

sef betüivel. (Leichenrede über die Würde des Men¬ 

schen. Welche bey der Leiche des weiland ehrwürdi¬ 

gen und gelehrten Herrn Daniel Nitsch, ausserordent¬ 

lichen Professors am Collegium zu Säros Patak, am 30. 

May 1808 gehalten hat Franz Nagy von Väly, Profes¬ 

sor der Humaniorum am erwähnten Collegium. Säro» 

Patak, mit Schriften des Joseph Szentes.) i8°9- 8. 

47 Seiten. 

Eine im männlichen und gebildeten ungarischen Styl 

geschriebene und auch durch ihren Inhalt sich auszcich- 
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nende Leichenrede. Freylich hat Hr. Nagy viele« aus Zol- 

likofer entlehnt, aber doch nicht ganz wörtlich übertragen, 

und vieles gehört ihm eigenthümlich zu. Es lässt sich 

nicht leugnen, dass Hr. N. viel Anlage zu einem guten 

Redner habe. Doch verdient manches im Inhalt und im 

Styl eine Rüge. Unter den übrigen liberalen Ideen ste¬ 

chen manche hyperorthodoxe Sätze sehr sonderbar ab, z. 

B. S. 8* »agt er: die drey Personen der Gottheit hätten 

»ich mit einander über die Schöpfung des Menschen be- 

rathschlagt und der Allmächtige habe gesprochen : lasset 

uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sey. Glaubt 

denn Hr. N. an den wörtlichen Inhalt dieses alten My¬ 

thus? und was berechtigt ihn, die Dreyeinigkeit hinein¬ 

zutragen? Hy. N. führt lateinische Verse aus römischen 

Dichtern und aus griechischen Classikern in das Lateini¬ 

sche übergetragene Sentenzen mit metrischer ungarischer 

Uebersetzung, ja S. 16 sogaT den vom Apostel Faulus an¬ 

geführten Vers des griechischen Dichters Aratus tqü yap 

y. tx't ysvo$ etr/usv im Grundtext an. Da kommen ferner vor, 

z. B. Ovids Verse (S. 9.); zweyStellen aus Manilius S. *5 

u. 18» S. 24 : die Sentenz des Pythagoras: omnia mutan- 

tur, nihil interit etc. Fiecensent glaubte sich beym Durch¬ 

lesen dieser und ähnlicher Stellen in die Zeiten seines 

Grossvaters versetzt, der vor 50 bis 60 Jahren Prediger 

war, und von dem Recensent gedruckte Leichenpredigten 

besitzt, in welchen lateinische, griechische und hebräi¬ 

sche Stellen nach dem Geschmack seines Zeitalters Vor¬ 

kommen. Tempi passati I Doch Hesse sich das Anfuhren 

lateinischer Verse und Sentenzen bey Ilm. S. noch ent¬ 

schuldigen , da er seine Leichenrede vor einem Publicum 

hielt, dass grösstentheils aus Professoren und Studirenden 

bestand. Aber warum für diese des Lateinischen Kundige 

ungarische metrische, meist paraphrasirende weitschwei¬ 

fige Uebersetzungen ? Wahrscheinlich um sich als Dich¬ 

ter zu zeigen, denn Hr. N. hat auch Verse von eigener 

Eifindung, z. B. S. 2 1 und 26. eingewebt. Die Versifi- 

cation des Hm. N. ist meist gut, aber wahre Poesie ver¬ 

misst man sehr oft. 

Der ungarische Styl des Ilm, N. ist im Ganzen gut, 

obgleich manchmal zu geziert. 

Ungeachtet aber, Hr. N. seiner Muttersprache mäch¬ 

tig ist, so ist Recensent doch auf mehrere Sprachunrichtig- 

keiten gestessen, z. B. S. 3. steht lennek anstatt volnek; 

S. 5 meghatäroztatasära in der Bedeutung Bestimmung anstatt 

yendeltetesere oder czelja iizesere, denn meghatäioztatas be¬ 

deutet auch die Begrärizung; S. 6 steht en vor allatom ganz 

übeiflüssig; S. 7 steht se statt sem ; S, 11 seht o nach ha- 

gyja überflüssig; S. l6 hätte der Verf. anstatt ö midon ve- 

telkedne Athene varosaban a’ Görög Filozofüsokkal setzen 

sollen: Midon Athenäban *’ görög Filozofüsokkal vetel- 

kednek; S. 17 steht vor Isten (Gott) der Artikel az, da 

doch Isten wie ein Nomen proprium behandelt wird; S. 

18 steht nälla für naila; S. 19 se st. sem; S. 20 se st. ne; 

S. 22 eltöTÖltessen st. eltöioltettessek. sem st. se u. se st. sem, szo- 

rossan st. szorosan; S. 24 keszittessen st, keszitessek; S. 26 

alonoba st. alonitian, äi’ st. ah’; S. 27 Mindenuidö. statt 

Mindentudo; S. 42 keszittetessek st. keszittetessel u. s. w. 

Auch schreibt der Verf. unrichtig ts und tz ansttat cs 

und cz. In der ungarischen metrischen [Jebeisetzung der 

kurzen Sentenz omnia mutantur, nihil interit kommt drey- 
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mal die Endsylbe ik (in den Wörtern elbomlik, valtozik 

und masik) vor, was gegen die Euphonie ist. 

Von S. 28 an steht eine passende Anwendung de» 

von der Würde des Menschen Gesagten auf den seligem 

Professor Nitsth, dessen Nekrolog er von S< 32 bi» zu 

Ende mittheilt. Aus diesem interessanten Nekrolog hebt 

R.ecensent folgende Notizen für diese Blätter aus. Karl 

Daniel Nitsch war geboren zu Pressburg den 27. Octob. 

1763. Sein Vater war Thomas Nitsch, seine Mutter Su» 

sanna geborne Roth, beyde aus adelichem Geschlecht. Bi* 

zu seinem 2isten Lebensjahre besuchte er das evangeli¬ 

sche Gymnasium A. C. zu Pressburg. Dann ging er al» 

Correpetitor an die königl. ungarische Universität und 

hörte an derselben juridische Vorlesungen. Im Jahre 

1788 ging er auf die Universität zu Göttingen und hörte 

und studirte daselbst vorzüglich Geschichte , Philosophie, 

Theologie, Philologie, griechische und römische Literatur, 

Statistik. Im Jahre 1791 kehrte er nach Pressburg zurück. 

Er concurrirte hierauf zur Erlangung der vacanten Profes¬ 

sur der Aesthetik an der Universität zu Pesth, die aber 

seinem Mitbewerber, dem Hrn. Ludwig von Schediu* 

verliehen wurde. Ein Jahr lang war er Hotmeister m 

dem Hause des Freyherrn Gabriel Piönay von Tot Prona, 

dann war er zwey Jahr lang Privatlehrer zu Pressburg 

und hielt an dem dasigen evangelischen Gymnasium un¬ 

entgeltliche Vorlesungen über die Naturgeschichte. Zu 

dieser Zeit sandte ihm die herzogliche Gesellschaft für die 

gesammte Mineralogie zu Jena das Diplom eines correspon- 

direnden Mitglieds, Hierauf bekleidete er noch einige 

Jahre lang Hofmeisterstellen, bis er im Jahre l801 an 
das reformirte Collegium zu Saros-Patak als ausserordent¬ 

licher Professor der römischen und deutschen Literatur und 

zugleich als Katechet der daselbst studirenden Jünglinge' 

vom Augsburgischen Glaubensbekenntnis» berufen wurde. 

Er nahm diesen ehrenvollen Ruf an und docirte inS.iros Patak 

nicht nur die ihm aufgetragenen Wissenschaften, sondern 

auch Oekonomie und Naturgeschichte; auch ertheilte er 

Jünglingen Unterricht in dev deutschen und französischen 

Sprache in Privatstunden, und predigte häufig den Evangeli¬ 

schen A. C. zu S. Patak. Nitsch war wohl bewandert in der 

Philosophie, Theologie, Geschichte, Mathematik, Statistik, 

Philologie, und vorzüglich in der Naturgeschichte, hatte 

eine gründliche Kenntnis« der griech. und latein. Sprache, 

hatte einen guten deutschen Styl, sprach gut; französisch und 

ungarisch, und verstand auch die hebr., engl, und spanische 

Sprache. Seine in Röslers Musenalmanachen für Ungarn und 

in einer eigenen Sammlung herausgegebenen deutschen Ge¬ 

dichte sind freylich sehr mittelmässig. Nitsch hatte mit wi¬ 

drigen Schicksalen, und auch mit der Armuth zu kämpfen. 

Am 21. May 1808 wurde er von der Schwindsucht über¬ 

fallen und am 28. May starb er, als er eben noch einenBrief 

an den JR. Aug. Ludw. v. Schlözer in Göttingen dictirt hatte, 

den er aber nicht mehr beendigen konnte. Seine deutschen Ge¬ 

dichte erschienen in 2 Th. zuPressb. b. Belnay i8°4 l2, 

demselben Jahre gab er in ungar. Sprache zü Leutschau eine 

deutscheGrammatik (Nemet Grammatika) nach Adelung mit ei¬ 

nem deutschen Lesebuch heraus. Inder Zeitschrift von und 

für Ungarn stehen mehrere Aufsätze von ihm. Im Mspr. hm- 

teTÜess er mehrere Werke, von welchen vorzüglich eine Ab* 

handlung über die Osteolithen den Druck verdient. 
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ErziehungsScLmftrn. Ueber die Musik als Gegenstand 

der Erziehung betrachtet, eine Einladungssclirift auf die 

den 5. und 4, Oct. einfallende Jahresprüfurg des Pädag. 

-— von C. H. Hä nie, Piorector am Pädag. in Lahr. 

Lahr bey Geiger ißo8. 24 S. 8* 

« 

In einer feurigen und blühenden Sprache schildert 

der Hr. Verf. treffend die Wirkungen der Musik und em¬ 

pfiehlt dadurch die Erlernung derselben. Die Musik ist 

nichts anders als erhohete Sprache der Empfindung; sie 

muss also mit verstärkter Kraft zum Herzen dringen. 

Wohlgefallen zu erregen ist das Wesen der Musik; in ei¬ 

nen Herzen das von Wohlgefallen schwillt, kann keine 

gehässige und neidische Empfindung herrschen; Tact und 

Rhythmus mit Melodie und Harmonie vereinigt wirken 

Wunder im Menschen; die. höchste Kraft besitzt die Mu¬ 

sik in Liede beym Gesang der Menschenstimme ,,mag als 

Paean oder Hymne es zum Himmel steigen oder an der 

Tafelrunde im lauten Chor zum Becheiklange schallen;“ 

mehr als irgend eine Kunst beseligt sie und stimmt zum 

Frohsinn. Im Alteithum war die Tonkunst die Begleite¬ 

rin des Sittenlehrers, vereint mit reiner Dichtkunst und 

Gesang und mit heiligen Tanze ergriff sie den ganzen 

Menschen ; der Grieche rief stets den Sänger zum 1 einer 

und Erzieher seiner Kinder; aber man wachte auch dar¬ 

über, dass die Würde der Musik nicht ent weiltet weide; 

noch jetzt vermag sie den Geist zu eiheben , weise Leh¬ 

ren zu unterstützen und Leidenschaften zu besänftigen, 

und muss daher auch dem Lehrer und Erzieltes wichtig 

9eyn. — Das Pädagogium, an welchem der Hr. Proreetor 

steht, ist nicht für die allein, welche studiren, sondern für alle 

Jünglinge , welche Gelegenheit zu höherer Bildung haben 

wollen, bestimmt, und hat 4 Lehrer, die meistens zu 

gleicher Zeit in verschiedenen Lehrzimmrrn Unterricht er- 

theilen; ein fünfter gibt in architektonische : und Hai d- 

zeichnungen Unterricht; das Institut, da> nicht lange eist 

gegründet ist, zählt jetzt 48 Schüler; in Verbindung mit 

demselben besteht auch eine Töchterschule, die jetzt 9 

Schülerinnen zählt. 

Ist Pestalozzis Lehrmethode beym Unterrichte der Spra- 

' chen und Mdssensdiaften in Gymnasien und Lyceen an¬ 

wendbar? Den beyden bisherigen Mitgliedern des akad. 

Seminarinms auf der Uuiv. Wittenberg, dem Hin. M. O. 

H. F. Richter — und dem Hm, G. E. Trauboth — 

gewidmet von J oh. Aug. Lehr. H ojfmann, der 

Theo!. Stud. a. Dresden. Wittenberg im Dec. 1808* 

gedr. b. Meinel. 12 S, in 4. 

Nach einer kurzen Einleitung, welche die Pestalozz. 

Reform des Erziehungswesens zu den grössten Erscheinun¬ 

gen in der pädagogischen Welt rechnet, ilne Neuheit und 

Anwendung darstellt, kommt der Verf. auf die Frage: ob 

sie für höhere und gelehrte Bildungs Anstalten anwendbar 

sey ? und betiaclrtet die Sache aus einem dreytachen Ge¬ 

sichtspunkte, in Beziehung auf die Gegenstände des höhein 

Schulunterrichts, in Beziehung auf Lehrer und Schüler hö¬ 

herer Institute und in Beziehung auf den allgemeinen und 

besondein Zweck des Schulunterrichts selbst, und das Re¬ 

sultat fällt dahin aus, dass, so viel Gutes auch durch die 

Pestalo/z. Methode in niidern Volksschulen gewirkt wer¬ 

den mag, sie doch auf höhere Lehranstalten durchaus nicht 

anwendbai sey; was auch, wie der Verf. bemeikr, uns 

nicht befremden dürfe, da der Stifter dieser Methode keine 

streng wissenschaftliche Bildung habe, und das Gebiet der 

Sprachen und Wissenschaften viel zu wenig kannte, um 

eine für alle Fächer des Unterrichts anwendbare Methode zu 

erfinden, dessen Absicht es auch nur gewesen sey, dem 

Unterricht in Volksschulen eine bessere Form zu geben, 

nicht aber als Reformator der ganzen pädagOg. Welt aufzu¬ 

treten. Schon aus der Verschiedenheit des Elementar- und 

des hohem wissenachaftl. Unterrichts folgt, dass sich 

schwei lieh eine Methode finden lässt, nach welcher beyda 

Alten behandelt werden könnten. Auf das Studium 

der alten Spiachen ist die Pestalozzischen Methode nicht 

anwendbar, eben so wenig auf Geschichte, Geographie und 

Statistik , selbst auf den hohem mathemat. Unterricht. 

Wenn Pestal. Methode dem Missbiauche der katechet. und 

sokiat. Tel rart begegnet und duicli ihren Mechanismus auch 

den ungeschickten Lehret in den Stand setzt, die Schüler 

zu bilden, so entzieht sie auch dem Talentvollen die Ge¬ 

legenheit stlbstthätig zu seyn. Und in Beziehung aut die 

Zöglinge höherer Anstalten ist bey detselbtn ein doppelter 

psycliolog. Missgriff unveimeicilich. Sie emspticht aber 

i.u h den allgemeinen utul btsondern Zwecken des öffent¬ 

lichen Unterrichts auf hohem Instituten (der harn onischen 

Entwickelung und Uebung aller Kräfte des Jünglings) nicht 

und führt zu einseitiger Bildung. Wenn sie aber diuch 

d;e einseitige mechanische Richtung der Geisteskräfte 

schon für die allgemeinen pädagogischen Zwecke un¬ 

brauchbar wird, so ist sie es noch mehr für die besondern 

Zwecke der Lyceen und Gymnasien, Mechanisch gebil¬ 

dete Köpfe werden nie zu einer vollständigen tichtigen 

Ansicht des menschlichen Wissens gelangen, nie das Ge¬ 

biet der menschl. Wissenschaften ganz zu umfassen mul 

thätig anznbanen, nie den hohem Voitiag akad. Lehrer zu 

fassen und zu nützen vermögen, und Pestalozzischer Zög¬ 

linge deien Feriigkeit in Auflösung arithmetische! Auf¬ 

gaben man anstaunt, nie mit gleicher Gewandheit philo¬ 

sophischer und philologischer Gegenstände auftassen. Ein 

wohlgemdneter, lichtvoller und bestimmter Vortrag em¬ 

pfiehlt die Darstellung dieser richtig gefassten Ansichten. 



Inhalts - Verzeichniss 
des 

v 

Junius-Heftes der N. L. L. Zeitung 1809. 

I. Angezeigte Schriften. 

NB. Die erste Zahl bezeichnet das Stück, die zweyte die Seitenzahl, wo das angeführte Buch 

beurtheilt worden ist. 

Becker, D. G. W., die Krankheiten der Kinder, ihre 

Kenntniss und Heilung 75, 1198 — 99- 

_ — der Arzt der Kinder, oder Anleitung, die Krank¬ 

heiten der Kinder zu erkennen und zweckmässig zu 

behandeln 75» 1198* 99* 
Eeckh, F. A., über die physische Erziehung der Kinder 

in den ersten Jahren, mit Hinsicht auf deren geistige 

Ausbildung 77, 1224. 25. 

Bericht, amtlicher, über Feilenbergs landwirthscliaftliche 

Anstalten zu Hofwyl 72, 1142. 

Bobers praktische Feldmesskunst 67» i<>57. 58- 

Bonsaing, Fr. R., kurze merkantilische Erdbeschreibung 

der österreichischen Erbstaaten 66, 1053—1056. 

Brandes, E., über das du und du zwischen Eltern und 

Kindern 71, II2I — n5£- 

Buzengeiger’s, C., leichte und kurze Darstellung der Dif¬ 

ferential-Rechnung 67, J059- 

Eber’s, F., Ansicht der staphyloroatösen Matamorpliosen 

des Auges und der künstlichen Pupillenbildung 7 p» 

1109 — ni5- 
_ _ dessen Nachtrag dazu 70, 1109 — 1113- 

Fallenstein, F., Taschenbuch der ökonomischen Pflanzen¬ 

kunde. iste Abtheilung 75, 1196 — 98- 

_    Taschenbuch der Forstbotanik. 1 ste Abtlieil. 

75, 1196 — 98- ; .. TT 
Fejes, Joh. v., Zuruf an die Bauern, über die \ orzuge 

und Gebrechen dieses Standes 7r» II35- 06. 

FelUnberg, Eman., landwirthschaftliche Blätter von Ilof- 

wyl Ts Heft 72, n37 —4°. . , , . 
_ _ Ansichten der schweizerischen Landwirtschaft 

72, 1 

Fischer, 

1058- 

Frenzel’s 

gebra 

Gableri , 

1 40 — 42. _ 
F. C., erste Gründe der reinen Mathematik 67, 

Anfangsgründe der gemeinen Arithmetik und Al- 

67, 1061. 62. 
D., Meletemal etil, in locum Joh. 1, 29. 78» 

1237 — 40. 
Govicke, D. Fr. C. G., vollständige Anweisung zum 

Bierbrauen und Brotbacken für grosse und kleine Haus¬ 

haltungen 76. 1210. 11. 

Goldbeck, J. Chr,, die Metaphysik des Menschen, oder 

reiner Theil der Naturlehre des Menschen 69, 1089 

—1092. 

Goldmann, G. A. F., Eions Idyllen, nebst einigen Ge¬ 

dichten der Sappho, der Erinna, und des Mimnermus 

78, 1235 —1235- 
Desselben Probe einer Uebersetzung Anakreons 72, 

1 151. 52. 

Graff, E. G., Preussens Elora, oder systematisches Ver¬ 

zeichniss der in' Preussen wildwachsenden Pflanzen 70, 

1105 — 1107. 

Hacker, D. F. G. A., Formulare und Materialion zu klei¬ 

nen Amtsreden an Personen aus gebildeten Ständen. 6s 

Bändchen 75, ii85“88* 

Hniewkowsky, Sc-b., die Mädchenbarg. Ein heroisch - 

komisches Gediehe in 12 Gesängen. 2 Theile 70, 

1115 — in5- 

Hänle, G. II., über die Musik als Gegenstand der Erzie¬ 

hung betrachtet 78» 12 4 7 • 

Hecker, Dr. Aug. Er., von den Entzündungen im Halse 

U. S. W. 77, 1222-24- 

Hellbach, F. Chr.» Handbuch über den Küchengartenbau. 

1 r Band 75, 1194-—96. 

Ilenrici, G., Grundzüge zu einer Theorie der Polizeywis- 

senschaft 66, 1041 — 51- 

Holl, H. G., historisch - statitsisch - topographisches Ge¬ 

mälde vom Ilerzogthume Krain, und demselben einver- 

lcibten Istrien 67, 1062—67. 

Hoffmann, F. A. C., ist Pestalozzis Lehrmethode beym 

Unterrichte der Sprachen und Wissenschaften in Gym¬ 

nasien und Lyceen andwendbar 78, 1247- 48- 

Hoffmann, Aug., über Feilenbergs Wirtschaft in Hofwyl 

72, ai47 —49* . , 
Hoppe, D. D. II., neues botanisches 1 aschenbuch tur 

die = Anfänger dieser Wissenschaften und der Apotlieker- 

kunst auf das J, i8°9* 74» 118° 84- 
Humboldt, Alex. v., Ansichten der Natur mit wissen¬ 

schaftlichen Erläuterungen. ir Band 74,1169 — 79^ 

Jöj ct , Dr. J. Chr. G., Eileithyja oder diätetische Anlei¬ 

tung für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen 

u. s. w. 75. 1199 — 12- . , , 
_ Handbuch der Krankheiten des menschlichen 

Weibes etc. 73» 11 55 — 68- 
Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in 

der Natur und ArzneyWissenschaft. 45s und 44s Stück 

77, 1227—5°* 



filefeher, E., homiletisches Ideeumagazin. n Band 75, 

1188 —1 *94- 

Lang, D. C,, Welt* und Wundermagazin etc. lr Band 

77, 1230 — 52. 

Leutschauer Post-Courier, auf d. J. igop. 70, 1116, 

Leonhard, C. C., Taschenbuch für die gesammte Mine¬ 

ralogie 70. 1204—10. 

Liclitenbergs, G. C,, Erklärung der Ilogarthischen Kupfer¬ 

stiche etc. gte und roto Lieferung 71, 1155* 56. 

Lindenau, Bernard de, tables baiometriques 67, 1059 

— 1061. 

Marienburg, L, F., kleine Siebenbürgische Geschichte zur 

Unterhaltung und Belehrung 63, 1075—85» 

Meckels Untersuchungen etc. s. Heil. 

Medicus, L. W. . Versuche eines Systems der Landwirtli- 

schäft 72, 1149—52. 

Meinecke, I). I. L. G„ der Botaniker ohne Lehrer 74, 

1179. go. 

Monumentum Keplero dedicatum. Ratisbonae die XXVII. 

Decembris anno lgog. 76, 1201 — 4.* 

Moielot, Sim., histoire naturelle appliquee a Ia chimic, 

au., ai ts, atix differents genres de l'industrie et aux be- 

soins de la vie. Tom. I. II, 77, 1225. 

Xitzsch, D. C. I ., de fide sub oeconomia religionis lo- 

gislatoria 73, 1240^-44. 

Pareau, J. II., oratio de'amico atque utili graecarum la- 

tinai umque literarum cu.in orientalibus consortio-» 78, 

1 £o5 37- 

Pokotelek, J. liondo von, ökonomische Bemerkungen, is 

lieft 70, 1115. 

^Reil’s und Meckels Untersuchungen über den Bau des 

kleinen Gehirns in Menschen und den Thieren iu be- 

sondern Heften. 2s Stück 77, 1217 — 1222. 

Reinhaid, Dr. Fr. V., Predigt am grünen Donnerstage u. 

am ersten und zweyten Ostertage im Jahre 1809, 67, 

1067 — 70. 

— Predigt am ersten Sonntage nach dem Feste der 

Dreycinigkcit im Jahr 1809. 67, 1067— 70. 

In diesem Monate sind 61 

III. J n t e 1 1 i 

Aarau — Sauerländer 72, 1157. 

Anspa cli — Gassert 67, 1059. 

Basel — Flick 72, 1142. 

Berlin — Maurer 77, 1222. Realschule 72, *147. 

Dortmund — Gebr. Mallinckrodt 67, 105g. 

Dresden — Hartknoch 67, 1067 (2) 75, n85. 

Eisenach — Wittekindt 67, 1061. 

Erfurt — Keyser 75, 1194. 119G. 

Frankfurt a. M. — Hermann 76, 1204, 

Göttingen — Dietrich 71, 1155. 

Gotha — Becker G7, 1060. Perthes 77, 122g. 

Rosenmüller, D. F, G., Predigt am ersten Januar des J. 

i8°9 bey der Einweihung der wiederhergestellten TI10- 

maskirche zu Leipzig igog 67, 1070_72. 

" Bemerkungen über einen Aufsatz im allgemeinen. 

Anzeiger der Deutschen, betreffend die Frage: ob die 

Wiederherstellung des vevfallnen öffentlichen Gottes¬ 

dienstes uothwendig und wünschenswerth $ey 67, 

1071. 72. 

R.ohrer. J., Abriss der westlichen Provinzen des österrei¬ 

chischen Staates 6Q, 1035 — 88. 

Rupprecht, J. K,, die Lehre von der Verjährung 66, 

1051 — 1055. 

Schmitz, J. G., Predigt gehalten nach der schreklichen, in 

der Stadt Bielitz am Gteu Junii i8°8 ausgebrochenen 

Feuersbrunst 70, 1115 — ig. 

Seoestyen, L., die Zauberflöte, Eine grosse Cper in zwey 

Aufzügen. Ins Ungarische übersetzt. 70, 1115. 16. 

Spaut, Fr. G. v., Maximen für Jünglinge, die in die grosse 

Welt treten 71, 1152 — 55. 

\aly, Franz Xagy von, Halotti oratzid a zembernek — 

Leichenrede über die Würde des Menschen, bey der 

Leiche des Herrn Dan. Kitsch' 73,' 1244 — 46. 

Vei such über die slawischen Bewohner der österreichi¬ 

schen Monarchie. 2 Tlieile. 69, 1095. 4. 

Viio dei lever. clariss. doctiss. dom. Sam. Sonntag etc. 

70, 1120. 

Wächter, Job., Rede am Sarge der am 24. Oct. rgoß 

verstorbenen Ilofscliauspielerin, Madame Betty Roose, 

gehalten 70, 111g— 20. 

Winter, V. A., Liturgie, was sie seyn soll, unter Hin¬ 

blick auf das, was sie im Christenthume ist 76, 

1212 — 16. 

Wuizer, D. Ferd., Handbuch der populären Chemie 70, 

1107 — 8* 

Zieger, G., biblische Geschichte aus dem alten u. neuen 

3 estamente. Ein Lesebuch für Mittclclassen, in Stadt- 

und Landschulen etc. 76, 1216, 

Schriften angezeigt worden. 

genzblatt. 

Halle — Curt 77, 1217. Hendel 74, 1179. 

Hamburg — Perthes 69, 1089. 

Hannover — Gebr. Hahn 71, n2i, 76, 1210, 

Heidelberg — Mohr und Zimmer 72, 1149» 

Königsberg — Nikolovius 70, 1105. 

Laibach — Korn 67, 1062. 

Leipzig — Barth 70, 1107. 70, 1216. Böhme 671 

1071, Cnoblocli 75, 1155. 75, 1199. Dürr 77, 1230. 

Schönemann 67, 1070. Weidmännische Buchhandiunff 

78, 1255. 

Lüneburg — Herold und Wahlstab 06, l4ot. 



München «— Lindauer 76, 1212. 

Nürnberg — Monatlx und liussler 74, 1 rgr». Witt wer 

77, 1224- 
Paris — Schöll 77, 1225. 

Pestlx — Hartleben 68, 1075. 

Pirna — Friese 75, 1198. 

Prag — Gerzabeck 70, 1113. 

Pr es bürg .— Beinay 70, 1113. 

II. B u ch It 

Abhandlungen und Aufsätze: E. über den Gor* 

gias Epirota 24, 4/6. Melanchthor.s ungedr. Biiefe, 

Forts. 24, 572 — 74- Rotermund Nachträge zu Meusels 

Lex. verstorb. Schiiftst. 22, 341—4g. Schwabe Nach¬ 

trag zur Literatur des Phaedrus 24, 569 -— 72. Seniler 

über die combiuatorische Methode, Forts. 25 • 335 * 9°* 

Anfrage, über den Verfasser der Ideen der Diagnostik 

24, 576 f. 
Anzeigen der neuen französischen Literatur 24, 595 f. 

Anzeige einer Auction 23. Sog. 24, 584- 

— — des Verkaufs von Scheibels Bibliothek 24, 582 f. 

— — zu erwartender Werke: Forts, von Strieders Hes¬ 

sischer Gelehrtengeschichte 25, 565 f. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen: Cal- 

lisen 22, 538* Gehler, Heinrich, Hopp, Krerusier 

25, 590 f. Wiborg 22, 540. 

B e r i c h t i g un g en von Bücherpreisen etc. 24, 375 f. 

25, 39°* 
B u c h hä n d le r - A n z e i g e n : Amelang 22, 351. An drei 

23, 368- Beygang 25, 366. 25, 598 ff- Fleckeisen 22, 

352, Fleischer, J. B, G, 25, 367. Franzen und Grosse 

Regensburg — Montag und Weis 75, 1Z01. 

Soest — Floss 72, 1151. 73, 1253. 

Tübingen — Cotta 74, 1170. Heerbrandt 67, 1057. 

Waitzen — von Mormoros 70, 11/5. 

Wien — Camesino 6g, roßg. (2) Doll 66, 1053. Kunst 

und Industrie - Compt. 69, 1095, Wallishausen 70, m§ 

Würz bürg Suhl 66, 105 r. 

a n d 1 11 n g c n. 

24. 581. Heinrichshofen 22, 352, 24, 58° f- 

buclrh. iir Rudolstadt 25, 563. 24, 394 f. Mohr und 

Zimmer 25, 595 k 40°- Nierrtann u. Comp. 24* 579 ^ 

Sander 24» 58l* Treuttel und Würz 25» 597 h Wai¬ 

senhaus in Hallo 22, 350. 25, 395. 

Correspontlenznacliricliten : aus Dänemark Zit 

457 — 341 • 

Erklärung, der raedicinischen Facultät zu Greifswald, 

in Beziehung auf eine Recension 24, 374- 

Nachrichten, literarische, aus Dänemark 23, 337* 4i. 

über die Quelle der Bliithenblätter 24, 377. aus Bre¬ 

men etc. 25, 595. 

Schulen und Gymnasien: Chronik des reform. Collegiums 

zn Saros-Parak 23, 553-65. über das Tillichsche Erzie¬ 

hungsinstitut 24, 57ß. Vom Pestal. Institut in Spanien 

25, 393- 

Todesfälle: Albrechtsberger25, 391. Hammerschmidt, 

Haydn 25, 392. Kittel, Melltnann, Job. v. Müller, 

Richter, Rüdiger, Slevogt, Thcune, W’iskott, ZiCUaeko 

25» 591* 592. 





NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

. Stück 

Sonnabends, de 

Literarische Aufsätze, 

lieber die combinatorische Methode. 

Da die Combinationslehi e durch Hiud-uhurg 

auf die Analysis an gewendet wurde und als selbst¬ 

ständige Wissenschaft in einer neuen, vollkomme¬ 

nem Gestalt erschien, Hess sich erwarten, dass sie 

die Aufmerksamkeit der Gelehrten aller Hassen mehr 

als j< mals auf sich ziehen wurde. A ich schien 

diess Ilindenburg selbst befördern zu wollen. Ob¬ 

gleich dieser unvergessliche Forscher, dessen Be¬ 

harrlichkeit nicht weniger Bewunderung als sein 

Scharfsinn verdient, seinen Hauptzweck, auf die 

Combinationslehre einen neuen Tlieil der Analysis 

zu gründen, nie aus den Augen verlor; so unter- 

liess er doch nicht bey mehrern Gelegenheiten auf 

den ausgebreiteten Nutzen, deu auch andere nicht 

mathematische Wissenschaften aus der Cp mb in a- 

tionslehre ziehen könnten, hinzudeuten. So macht 

er in einer spätem Darstellung derselben darauf 

aufmerksam, wie in dieser Wissenschaft, die nur 

zu leerer Speculation zu führen scheine. So bald 

man sich unter den combinirten Elementen wirk¬ 

liche Dinge denke, alles Leben und Bedeutung ge¬ 

winne*); und in seinem früher erschienenen Sjstem 

der Combinationslehre giebt er ein langes Verzeich¬ 

niss der Wissenschaften und Künste, die sich durch 

Anwendung derselben die wichtigsten Voithtile 

verschaffen könnten **). Gleichwohl scheint man 

ausser dem Kreise der Mathematiker auf diese Win¬ 

*) Der polynomische Lehrsatz u. s. w. Lpzg. 

1796. S. 154. 

**) Novi systematis permutationum - - primae 

lineae. Lps. i?8i- p- XXV. 

n 7. Januar 1809. 

ke gar nicht geachtet zu haben. Selbst unter der 

grossen Anzahl von Schriftstellern, welche die alb 

gemeine Methodik theils in der angewandten Logik, 

th.ils in dem didaktischen Theile der Pädagogik 

neuerlich bearbeitet haben , ist mir keiner bekannt 

geworden, der die kunstmässige Combination (die 

man von der Combination ohne Bewusstseyn der 

Regeln, welche fieyhch jedermann von selbst aus¬ 

übt, wohl unterscheiden muss) empfohlen hätte. 

Und doch ist die Verbindung zwischen dev Combi¬ 

nationslehre und Methodik wahrscheinlich nicht we¬ 

niger innig und natürlich, als Ilindenburg die 

Verbindung zwischen der Combinationslehre und 

Analyris fand. Denn wenn die Analysis durch Com¬ 

bination der Zeichen von Quantitäten für Auffin¬ 

dung und Darstellung der Wahrheit solche Wunder 

thnn kann, warum sollte die Methodik nicht im 

Stande seyn, ausser dem Gebiete der mathematischen 

Wissenschaften durch die Combination der Zeichen 

von Qualitäten etwas ähnliches bewirken zu lehren ? 

2. DeT üble Ruf, in dem die altern Versuche 

dieser Art stehen, musste freylich die Bearbeiter 

der Methodik von jedem ähnlichen Unternehmen 

abschrecken. Doch hätten sie sich dadurch nicht 

sollen abhalten lassen. So gegründet auch vieles 

ist, was man gegen die von Raymund I.ullius er¬ 

fundene und hernach von vielen andern Philosophen 

bearbeitete lullistische Combinationskunst vorgebi acht 

hat, so haben doch die meisten Gegner deiselben 

die Idee des Erfinders und das Mangelhafte derAus- 

führung, die von ihm ersonnene Methode und den 

Gegenstand, auf den er sie anwendete, nicht genug 

unterschieden. Lullius Absicht war, ein System, 

der Philosophie aufzustellen *) und zugleich ihm 

*) Eine Wissetischafislehre. Requiritj sagt L. im 

prooemium der aitis magnae, et appetit intel- 

C 1 ] 
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eine Form zu geben, durch, die es nicht nur schnell 

gefasst, sondern auch leicht im Gedächtniss behal¬ 

ten, und also in allen Fällen, wo man unvorberei¬ 

tet zu sprechen hätte, mit Vortheil benutzt werden 

.könnte. Daher bezeichnete er die Hauptclassen der 

Objecte menschlicher Erkefintniss und die allgemein¬ 

sten Prädicate derselben mit Buchstaben; daher 

lehrte er durch Combinaiion dieser Buchstaben in 

gewissen Zirkeln und Tabellen, die man leicht in 

Gedanken behalten konnte, eine unübersehbare Men¬ 

ge Fragen und Antworten über jeden gedeukbaren 

Gegenstand autlinden. Nun mag man immerhin 

das scholastische System, welches Lullius in dieser 

Form aufstellte, verwerfen und noch mehr gegen 

die Philosopheme einzu wenden haben, welche Dub¬ 

lins Nachfolger z. B. der kabbalistische Paul Scali- 

chius *) und der pantheistische Jordan Brunns **) 

in ähnlicher Gestalt und mit lullisüschen Principieu 

vermischt in Umlaut zu setzen suchten; mag man 

immerhin behaupten, dass die Ais combinatoria, 

wie sie diese Philosophen bearbeiteten, zu weiter 

nichts diente, als über einen jeden Gegenstand eine 

Menge Fragen, die entweder zu scholastischen Spitz¬ 

findigkeiten oder zu platten Gemeinplätzen führten, 

anzugeben und eine heillose Fülle von Materialien 

zum Schwatzen ohne Zweck und Ziel lierbeyzu- 

schaß'en: damit ist noch nicht bewiesen, dass Lul¬ 

lius Idee an sich durchaus verwerflich sey, und 

dass seine Methode, von andern Philosophen und 

auf andere Systeme angewendet, zu gar nichts Nütz¬ 

lichem führen könne. Eigentlich muss sich jedes 

System der Philosophie in dieser Form darstellen 

lassen. Gäbe man sie einem von unnützen Subtilitäten 

und leeren Speculationen gereinigten Systeme, warum 

sollte daraus nicht eine Combinationskunst entste¬ 

llen, welche in dev compendiösesien Kürze eine 

Menge interessanter, der Untersuchung wirklich 

würdiger Aufgaben und einen reichen wohlgeord¬ 

neten und leicht zu benutzenden Vorrath von Mate¬ 

rialien zur Auflösung derselben Denkern und Spre¬ 

chern jeder Art daiböte? Auch waren in ältern 

Zeiten, besonders im siebzehnten Jahrhundert viele 

einsichtsvolle Männer dieser Meinung, unter denen 

lectus, quod sit una scientia generalis ad om- 

nes scientias, et hoc cum suis principiis ge- 

lieralibus, in quibus principia aliarum scien- 

tiaruxn particularium sint implicita et co«- 
tenta. 

Im Epistemon catliolicus. 

**) Ausser seinen Schriften über die lullistische 

Kunst, vorzüglich in dem Buche: De imagi- 

JUtnr, signor tun ct idearum compositione. 

ich nur IMorhof, der eine so ausgebreitete und 

gründliche Kenntniss der Methodik besass *), und 

Leibnitz nenne, der selbst den Plan hatte, eine 

ähnliche Combinationskunst zu schaffen. 

3- Leibnitz beschäftigte sich damit schon in 

seiner Jugend. Die Disputation de arte combinatc- 

ria, die er 1666 in seinem 20. Jahre herausgab, 

enthält nicht nur eine Kritik der lullistischen Knust, 

sondein auch den Entwurf zu einer ähnlichen, voll- 

kommnern Combinationskunst. In der Folge miss¬ 

billigte er diese wider seinen Willen noch einmal 

aufgelegte Jugendscliriit, aber er gab seinen Plan 

niemals auf. Mehreremal erwähnte er gegen ver¬ 

schiedene Geleinten der neuen Wissenschait, die er 

schaffen und bald Combinatoria characteristica, bald 

Ars combinatoria generalis, bald Spocieuse generale, 

bald schlechthin Cliaracteristique benennen wollte. 

Aber er kam nie zur Ausführung seiner Idee. In 

frühem Jahren verhinderten ihn andere literarische 

Arbeiten; im Alter hatte er nicht Math genug ein 

so wiitansseliendes Unternehmen zu beginnen. 

Doch beschloss er, eine frobe seiner Kui st dem 

Publicum mitzutlieilen ; auch arbeitete er an diesem 

Aufsatze; nur ist nichts davon bekannt geworden, 

als die Einleitung in der Sammlung Leibnitziscker 

Schriften, die Piaspe 1765 herausgab. 

Diese Einleitung zeigt deutlicher als alle vor¬ 

hergehenden Aeusscrungen Leibuitzens, was er ei¬ 

gentlich bezweckte. Seine Combinationskunst soll¬ 

te weit mehr leisten, als die lullistische. Statt der 

Buchstaben wollte er die einfachsten Begriffe, aus 

denen alle zusammengesetzten Begriffe und Sätze 

combinirt werden sollten, mit Zahlen bezeichnen. 

Diese Zahlen sollten aber nicht willkürlich gewählte; 

sondern charakteristische, d. b. dem Wesen jedes 

einfachen Begriffs entsprechende Zahlen seyn. Wie 

sich Leibnitz dieses Verhältniss zwischen Zahlen 

und Begriffen gedacht, ist schwer zu errathen. Er 

versichert von den abentheuerlicben Vorstellungen, 

welche sich die Kabbalisten von diesem Veihältniss 

machten, weit entfernt zu seyn; auch behauptet er, 

dass durch eine kleine Anzahl von Gelehrten, wenn 

sie nach seiner Anleitung eine philosophisch - mathe¬ 

matische Encyklopädie ausai beiteten, ohne giosse 

Mühe und in kurzer Zeit jene chaiakteristischen 

Zahlen gefunden werden könnten. Wären sie aber 

*) Die ältern, nachher aber oft wieder vorgebrach¬ 

ten Einwendungen gegen die lullistische Kunst 

sind von M. im Polyhistor I. 2. c. 5,. sehr 

gut widerlegt worden. 
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gefunden, so versprach er sich von der darauf ge¬ 

gründeten Combinationskunst die wichtigsten Vor¬ 

theile für die Menschheit. Dass ihre charakteristi¬ 

schen Zeichen eine allgemeine Schiiit gäben, die 

die verschiedensten Nationen lesen und verstehen 

könnten, betrachtete er nur als einen Nebenmitzen 

dieses neuen Organons. Es sollte als Beurtheilungs- 

und Erliudungskunst (ars judicaiidi et inveniendi) 

weit bedeutendere Dienste leisten. Durch die er¬ 

leichterte, vollständige Auflösung jedes in dieser 

Zahleiisprache ausgedrückten Satzes und Begriffs in 

seine einfachsten Elemente und durch Rechnen mit 

den ihren Werth ausdrückenden Zeichen sollte es 

den Menschen möglich werden, jede Behauptung 

der schärfsten Prüfung zu unterwerfen , wo Gewiss¬ 

heit zu erreichen ist, alles bis zur mathematischen 

Evidenz zu bringen , und wo man sich mit Wahr¬ 

scheinlichkeiten begnügen muss , durch eine zuver¬ 

lässige Berechnung der Probabihtät der Wahrheit we- 

nigstens so nahe als möglich zu kommen. Ilier- 

durch, versicherte Leibnitz, würde dem Streiten über 

alles, w’as man zwar weiss, aber nicht gewiss 

weiss und nur undeutlich und unvollkommen er¬ 

kennt, auf einmal ein Endo gemacht weiden. Aber 

auch das, was mau noch gar nicht weiss und ahnet, 

sollte diese Kunst erfinden lehren. Durch die com- 

binatorische Zusammensetzung ihrer Elementarzei¬ 

chen sollten eine zahllose Menge von Problemen 

aufgestellt und zugleich die "Wege zur Auflösung 

derselben angedeutet werden. Besonders erwartete 

Leibnitz für die Erforschung des innern Wesens 

der Natur sehr viel von der Combinationskunst; 

sie sollte lehren, was man der Natur abzufragen 

hätte und denen, die sich auf das weite Meer der 

Experimente wagen wollten, als Leitstern dienen. 

Ei trug daher auch kein Bedenken zu behaupten, dass 

die Ilealisirung seines Ideals von dieser combina- 

torischen Analytik und Hevristik ein weit wichti¬ 

gerer Gewinn für die Menschheit seyn würde, als 

die Erfindung der Teleskope und Mikroskope und 

selbst der Magnetnadel. 

4. So sehr zu bezweifeln ist, ob man diesen 

mehr als zu kühnen Plan so hätte ausfühfen kön¬ 

nen, dass er Leibnitzens glänzende Versprechun¬ 

gen nur einigei niassen erfüllt hätte, so ist docli 

zu bedauern, dass man ganz davon abkam, zu ver¬ 

suchen, wie weit man auf diesem Wege Vordrin¬ 

gen könnte. Es wäre diess wahrscheinlich nicht 

Unterblieben , wenn nur Wolf nicht Leibnitzens 

Idee bloss aus einigen Briefen, wo eT derselben 

beyläufig gedenkt, zu unvollkommen gekannt und 

daher von seiner Combinationskunst eine Beschrei¬ 

bung gegeben hätte, die von jenem Wege abfüh¬ 

ren musste. Wolf wusste zwar *),' dass die Com- 

binationskunst die Auffindung der einfachsten Be¬ 

griffe (notiones irresolubiles) jeder Wissenschaft, 

auf die man sie anwenden wollte, voraussetzte, 

aber er hielt diess nur dann für möglich, wenn die 

Wissenschaften zu einer weit höhern Vollkommen¬ 

heit, als sie damals hatten, gelangt wären. Er 

bildete sich daher ein, Leibnitz sey, als er diese Grund¬ 

lage seinei Combinationskunst habe bearbeiten wol¬ 

len , durch die Vorgefundenen Schwierigkeiten abge- 

schi eckt worden **), und war also weit davon 

entfernt zu glauben, und zu sagen, dass Leibnitz 

die Auffindung der einfachsten Begriffe nicht bloss 

dieser und jener Wissenschaft, sondern der ganzen 

Sphäi e menschlicher Eikenntniss für möglich hielt, 

dass gerade diess den Hauptpunkt in - seinem Plane 

ausmachte, und dass ohne Lösung dieser Aufgabe an 

eine Combinationskunst in seinem Sinne, die so grosse 

Du,ge leisten sollte, gar nicht zu denken war. 

Docli nicht bloss vöti det Materie, sondern auch von 

der Form der von Leibnitz projectirten Combina- 

tionskunst gab Wolf einen unrichtigen Begiiff. l.eib- 

nitz hatte gesagt, die combinatorische Charakteri¬ 

stik sey eine Wissenschaft, von der die Algebra 

nur einen Theil ausmache, sie sey die höhere Ana» 

lysis und lehre die Wahrheit durch eine Art von 

Calcul finden. Dieses fasste Wolf auf, gab aber 

von dieser Scienz einen zu engen Begriff, indem 

er den al[gemeinen Calcul als ein Auffinden abgelei¬ 

teter Zeichen aus andern einfachen und abgeleite¬ 

ten Zeichen durch eine stetige Substitution gleich 

bedeutender Zeichen definirte ***_), Denn bey den 

Theilen des allgemeinen Calculs, die sich mit 

Quantitäten beschäftigen, wie die Arithmetik und 

Analysis, ist zwar die Substitution das Hauptmittel 

zum Zwecke zu gelangen, nicht aber bey den 

Theilen des Calculs, welche Qualitäten zum Ge¬ 

genstände haben: indem die Substitution gleichbe¬ 

deutender Zeichen voraussetzt, dass die bezeichneten 

*) S. Wolf Psychologia empirics §. 500 u. f. 

**) Wrie wenig diess der Fall war, beweiset 

die obenerwähnte Einleitung, wo Leibnitz 

ausdrücklich sagt: Ejus (nämlich der ganzen 

Tiunat) assequendi rationem mire facilem de- 

texi. lloc enim est illud, quod intentissimis 

meditationibus tandem inveni. Und weiter¬ 

hin, wo er von den numeris idearum pmnium 

chai actei isticis spricht, sagt er, sie könnten 

durch Vereinigung etlicher Gelehrten leicht 

gefunden weiden nova quadam methodo, quam 

praescribere possum. 

***) S. Psycholog, empir. §. 293, 

[1 *3 
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Elemente als gleichartig (wie z. B. dt® Einheiten 

in der Arithmetik) gedacht werden können; wel¬ 

ches wohl der Fall ist, wenn man mir Zeichen von 

Quantitäten, nicht aber wenn man mit Zeichen 

von Qualitäten opcrirt. Nun wollte zwar Leibnitz 

durch seine charakteristischen Zahlen die Zeichen 

der Qualitäten in Zeichen von Quantitäten verwan¬ 

deln; doch wären wahrscheinlich, auch wenn er' 

diess ausgeführt hätte, nicht das Austaitschen gleich¬ 

geltender Zahlencomplexionen, sondern ein stetiges 

Combiniren, Variiren, Analysiven (Zusammensetzen, 

Versetzen und Zersetzen) und Vergleichen vonZarhlen- 

complexionen sehr verschiedenen Werths die Haupt- 

operationen gewesen, durch die er seine Zwecke 

erreicht hätte. Es lässt sich diess aus manchen 

Aetisserungen desselben vermuthen. Leibnitz nennt 

z. ß. die für seine Combiuationskunst zu eifinoen- 

den Elementar Zeichen meh eremal ein Alpnabet al¬ 

ler menschlichen Begriffe; wie er durch Zusammen¬ 

setzung dieser Buchstaben zu neuen Worten und 

durch Auflösung gegebener Worte dieser Schrift in 

ihre Buchstaben die Wahrheit finden und prüfen 

lehren wollte, kann man sich voisttlleu; dass er 

aber dazu das Vertauschen gleichbedeutender Wörter 

(wie in der Arithmetik und Analysis fast überall 

Statt findet) hätte anwendeii wollen, lässt sich 

schon darum nicht denken, weil es in dieser Spra¬ 

che keine völlig gleichbedeutenden Wörter (homo- 

nyma), sondern nur sinnverwandte Wörter (Syno¬ 

nyma) gegeben hätte. 

5. Wie dem auch seyn mag, so ist wenig¬ 

stens gewiss, dass Wolfs Beschreibung der combi- 

natorischen Charakteristik niemanden aufmuntern 

konnte, an derselben zu arbeiten. Den Stoff dafür 

herbeyzuschaffen, hatte erzwar nicht auf immer, aber 

doch vor der Hand für unmöglich erklärt und die 

Behandlung desselben so beschrieben, dass man 

sich unmöglich eine ausgebreitete Anwendung und 

grossen Nutzen davon versprechen konnte. Indes¬ 

sen rechnete er doch jene Kunst unter die literari¬ 

schen Desiderata und unter dieser Fiubrik ward sie 

■ auch von seiner Schule fortgefüliret. last alle sei¬ 

ne Anhänger und Nachfolger gedenken derselben, 

nur passen ihre Beschreibungen weder auf die Leib¬ 

nitzische Charakteristik, noch auf die alte Ars com- 

binatoria. Erst Ploucquet gab wieder eine richti¬ 

gere Ansicht der Kunst, indem er eine weitereDe- 

finition vom allgemeinen Calcul aufslellte *). Er 

setzte aus einander, dass nur bey manchen Arten des¬ 

selben die Substitution Stau finden könne, und dass 

man, um einen allgemeinen Calcul zu begründen. 

*) In seinem Metliodüs calculandi in logicis 1764. 

notliwendig erst die einfachsten Elemente unserer 

Erktnntniss unter eine Uebersicht bringen müsse. 

Nur hielt auch Ploucquet diess für unmöglich und 

glaubte, wenn man auch die einfachsten Begriffe 

aus allen Wissenschaften in einer Ontologie zusam¬ 

menbrächte, so wurde sich keine allgemeine Me¬ 

thode damit zu caiculiren erfinden lassen, wovon 

die Wissenschaften wahren Gewinn hätten; viel¬ 

mehr behauptete er, es müssten für die verschiede¬ 

nen Theile des Calculs, wenn er wirklich nützlich, 

seyn sollte, sehr vei schiedene Methoden erfunden 

werden. Er wählte sich daher auch nur einen 

Theil desselben, den logischen Calcul, zur Bearbei¬ 

tung und that also das nämliche, was Leibnitz, 

ohgleicli aus andern Gründen, gethan hatte. Leib¬ 

nitz hielt es, wie wir gesehen haben, nicht für 

unmöglich, die einfachsten Begriffe aufzufinden und 

zu bezeichnen und wagte steh nur wegen seines 

Alters und aus Mangel an Gelullten und Unterstü¬ 

tzung nicht an dieses Unternehmen. Um jedoch 

eine Probe seiner Charakteristik zu geben, schiieb 

er den schon erwähnten Aufsatz, worin er provi¬ 

sorisch, bis die wirklich, chai «ktei istischen Zahlen 

eifunden würden, einige willküilich gewählte Zahlen 

als Zeichen von einigen Begriffen annähm und ver¬ 

mittelst derselben zeigte, wie man alle logischen 

Kegeln durch Zahlen darstellen und beweisen uiid 

durch Zahlen erkennen könnte, ob ein Schluss der 

Form nach lichtig sey *). Hätten wir diesen 

Aufsatz wovon wir nur die Vorrede besitzen oder 

die Aufsätze ähnlichen Inhalts, die sich nach Ras- 

pe’s Versicherung **) unter den noch vorhandenen 

Biuchstficken eines Leibnitzischen Werks, la Scien¬ 

ce generale betiielt, befinden, so würde es sehr lu- 

teiessant seyn, seinen Calcul mit dem Calcul Plouc- 

quets zu vergleichen, dessen Methode von der Leib¬ 

nitzischen freylich sehr verschieden, aber sinnieich 

erfunden ist und verdient hätte, mehr beachtet und 

benutzt zu werden. Line ars combinatoria in 

Leibnitzens und der altern Philosophen Sinne ist 

jedoch, wie aus dem obigen erhellt, Ploucquets 

Calcul nicht; und eben so wenig Lamberts Zeichen- 

und Rechenkunst der Vernunftlehre ***), Auch Lam- 

*). Ob er der Materie nach richtig sey, würde 

man, sagt L.» erst dann ohne Mühe und Ge¬ 

fahr zu irren erkennen können, wenn man 

mit wirklich, charakteristischen Zahlen caleu- 

liren würde. 

**) In der Vorrede der oben gedachten Sammlung 

L-eibnitzischer.philosophischer Schriften S. .XIII. 

***) U ber die uns Lambert ausser den dahin gehö¬ 

rige: I thratücken seines Organons und seiner 

Architektonik mehrere Aufsätze in der Bernoul- 
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bert suchte nur die Abstammung, die Verwandtschaf¬ 

ten und Verhältnisse der Begriffe nebst den Regeln der 

Syllogistik durch Zeichen auszudrtickun , ohne auf Zei¬ 

chen für die Materie derin jenen Formen daizustellen¬ 

den Erkeuntniss zu denken. Man könnte sich wundern, 

dass Lambert gar keinen Versuch dieser Art gemacht hat, 

da es ihm, der mit der Aufsuchung der einfachen 

Begriffe so ernstlich beschäftiget war , so nahe lag, 

auf eine Bezeichnung derselben zu denken und die¬ 

se mit seiner formellen Zeichenkunst in Verbindung 

zu biingen. Indessen sieht man aus der Voriede 

seiner Architektonik sehr wohl, warum sich die¬ 

ser eben so bescheidene als gründliche Forscher an 

jenes kühne Unternehmen nicht wagte und warum 

er sich begnügte, theils in einigen, erst nach sei¬ 

nem Tode erschienenen Aufsätzen, theils in der ge¬ 

dachten, für diesen Gegenstand sehr merkwürdigen 

Vorrede einen Weg vorzuzeichnen, auf den man 

zur Er ndufig der Combinationskunst gelangen 

könnte. Dass diess aber nicht beachtet wurde, und 

dass die Philosophen wenigstens in Deutschland 

jene Kunst ganz vergassen (denn in Frankreich hat 

man sie, wie ich anderwärts zeigen werde, nie 

ganz aus den Augen verloren), war eine natürliche 

Folge der Revolution, die, schon zu Lamberts Zeit 

vorbereitet, bald nachher, als Kant auftrat, aus¬ 

brach, und die ganze philosophische Welt erschüt¬ 

terte. Man war viel zu sehr mit dem Umstürze 

der alten und mit der Errichtung, Erläuterung und 

Vertheidigung der neuen Systeme beschäftiget, als 

dass man daran hätte denken können, eins dersel¬ 

ben in einer cornbinatoiisclien Zeichenkunst darzu¬ 

stellen; wiewohl einige dieser Systeme und nament¬ 

lich das Kantisclie, welches von den Urbegriffen 

des menschlichen Verstandes und also von den 

Grundlagen aller, so wohl reinen als empirischen 

Erkenntniss eine vollständige Uebersicht zu geben 

behauptete, sich zu jener Darstellung trefflich zu 

eignen schienen.. 

6. Was und wie viel dabey die Philosophie 

verloren hat, wage ich nicht zu bestimmen. Viel¬ 

leicht hätte durch die combinatorischo Methode die 

Darstellung manches Systems, wenigstens zum Be¬ 

huf des Unterrichts sehr vereinfacht und abgekürzt 

werden können; vielleicht wären aber auch die 

li’schen Sammlung seiner nachgelassenen Ab¬ 

handlungen B. i. und in der. Novis actis eru- 

«Utcrum von den Jahren 1765 und 1767 hin¬ 

terlassen hat. Auch im eisten Theile seines 

Briefwechsels findet sich manches dahin ge¬ 

hörige. 

Schüler und Nachbeter des in dieser Form erlernten 

Systems, wie ehedem die Lullisten, zum eiteln 

Schwatzen über ihre Philosophie und zu jenen lee¬ 

ren Formelspielen verleitet worden , die man leider! 

auch ohne ars combinatoria nur zu oft unter uns 

getrieben hat. Gewiss aber ist meiner Ueberzeu- 

gung nach, dass die allgemeine Methodik und durch 

diese alle andern Wissenschaften bey jener Ver¬ 

nachlässigung der Combinationskunst verloren ha¬ 

ben. Denn hätte man sie während des achtzehnten 

Jahrhunderts auch nur auf ein einziges System an¬ 

gewendet, so wären, der Versuch mochte ausfallen, 

wie er wollte, wenigstens die grossen Erwartun¬ 

gen wieder in’s Andenken gekommen , die sich 

Leibnitz und lange vor ilim viele scharlsiimige 

Männer von der combinatorischen Methode mach¬ 

ten; man hätte sie aus den Lehrbüchern der ange¬ 

wandten Logik, wo sie wenigstens als literarisches 

Desideratum einen Platz verdiente, nicht wegge¬ 

lassen und nicht geglaubt, die Lehre von den Zei¬ 

chen abhandeln zu dürfen, ohne der Anwendung der 

Zeichen zu gedenken, die manche Philosophen ge¬ 

rade für die wichtigste hielten; auch hätte man 

wahrscheinlich, wenn die Materie wieder in Anre¬ 

gung gekommen wäre, versucht, von der combina- 

toriseben Methode einen Gebrauch zu machen, wo 

sie, wie die Bearbeiter des logischen Calculs schon 

ahneten und jeder durch eignes Nachdenken leicht 

einsehen kann, bey weniger Schwierigkeiten einen 

sichern Gewinn verspricht. 

7. Will man nämlich, wie Leibnitzens und 

der Lullisten Absicht war, die combinatorische Me¬ 

thode auf ein allumfassendes System unserer Erkennt¬ 

niss an wenden , so zeigen sich fast unübersteigliche 

Hindernisse. Die dafür nöthige Aufzählung unserer 

allgemeinsten und einfachsten Begriffe muss zumal 

jetzt, wo die Philosophen über die Art, wie wir 

dazu gelangen,, so entzweyt sind,, jedem, er ni2g 

sich zu einer Schule rechneu oder hinneigen, zu 

welcher er will, wo nicht unmöglich, doch un¬ 

endlich schwierig scheinen. Denn man müsste 

versichert seyn, die ganze Reihe jener Stamm be¬ 

griffe vollständig aufzusteller., wenn sich nicht bey 

der Bildung der abgeleiteten tiberall Lücken zeigen 

sollten, die alle Operationen unsicher machen wür¬ 

den.. Glaubte mau sich aber auch im Besitze aller 

Stammbegitiffe, so wäre es nicht leicht, für sie ein 

System von Zeichen zu erfinden, das eben so be¬ 

quem zur Zusammensetzung als zur Auflösung wä¬ 

re und wirklich Vortheile gewährte, die durch die 

gewöhnlichen Zeichen nicht zu erlanget sind. Wenn 

man also auch nicht ganz die Hoffnung aufgiefcr, 

es werde sich die Idee von einer dclien CörfHi- 

naciouskunst realisiren lassen, so muss man doch 
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eingestehen, sie sey ein Problem, das man zwar 
nie ohne einigen Gewinn aufzulösen versuchen 
wird, dessen völlig genngtliuende Auflösung aber 
vor der Hand gar nicht und vielleicht erst von 
einer weitentfernten Zukunft zu erwarten isr. \ iel 
eher könnte man hoffen sein Ziel zu erreichen, 
wenn man versuchte, die combinatorische Methode 
auf eine beschränktere Sphäre anzuwenden. In un¬ 
zähligen Fällen sind wir mit Zusammensetzung nicht 
der einfachsten und höchsten, sondern abgeleiteter 
und niederer Begriffe beschäftiget. Gäbe man für 
solche Fälle Uebersichten der dabay vorkommenden 
Begriffe, bezeiebnete man diese mit den schon vor¬ 
handenen gewöhnlichen Zeichen, z. B. Worten, 
mathematischen Figuren u. s. w. erlaubte man, an 
deren Stelle, um die Arbeit zu erleichtern, abkür¬ 
zende Zeichen (signa signorum, signa vicaria) z. B. 
Buchstaben oder Zahlen zu gebrauchen und lehrte 
nun mit diesen nach Anleitung» der Combinaticns- 
lehre operiren, so liessen sich dadurch unfehlbar 
mannichfaltige, bedeutende Vortbeile erlangen, die 
bey keiner andern Art zu procediren so leicht und 
sicher zu erreichen sind. Dass sich manche Lehr¬ 
stücke der Wissenschaften nicht ohne Gewinn so 
behandeln lassen, leidet keinen Zweifel; cs bewei¬ 
sen diess mancherley schon vorhandene und mir 
zu wenig beachtete Beyspiele: aber gewiss liessen 
sich noch weit mehr Lehrstücke auf diese Weise 
bearbeiten, besonders solche, wo es mehr auf Com- 
binationen der Einbildungskraft, als auf Combina- 
tionen des Verstandes, die man bisher fast ausschlies- 
6end berücksichtiget hat, ankömmt. Es ist sogar 
wahrscheinlich, dass sich die combinatorische Me¬ 
thode auf ganze Wissenschaften an wenden liess und 
so wohl die Erweiterung, als die Darstellung und 
Erlernung derselben sehr erleichtern würde. Ja es 
ist die Frage, ob man nicht durch glückliche Ver¬ 
suche dieser Art den Weg zur Erfindung der allge¬ 
meinen Combinationskunst bahnte. Vielleicht wür¬ 
de manches, was man vergebens suchte, da man 
vom allgemeinen Caloul zu dem besondern herabstei¬ 
gen wollte, gefunden werden, wenn man von den 
speciellen Calculs zu den allgemeinen hinaufstieg. 
Es wäre wenigstens nicht das erstemal , dass die 
Philosophen von den Empirikern, wo nicht lern¬ 
ten, doch den Anstoss zu ihren Erfindungen er¬ 

hielten. 

Auf alle Fälle, glaube ich, erhellt aus dem bis¬ 
her Gesagten, dass dieser so viel umfassende Gegen¬ 
stand einer vielse tigen Betrachtung werth ist, und 
ich hoffe daher, man wird es nicht überflüssig 
finden, wenn ich, um ihn zu näherer Untersuchung 
zu empfehlen, einige Bemerkungen in diesen Blät- 
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terti, die einem so zahlreichen Kreise von Gelehr¬ 
ten verschiedener Fächer zu Gesicht kommen, nie- 
derlege. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

C. A. Seniler. 

Miscelkn aus Dännemark. 

( i3°3 zu Ende.) 

Der verdi eilte Prof. Schumacher in Kopenhagen, 
der am 26. Jan. v. J. zum 01 deutlichen Mitgliede 
der naturforschenden Gesellschaft zu Moscow gewählt 
war, ist unterm 19. März d. J. zum correspondi- 
renden Mitgliede der königl. baierischen Akademie 
derWissenschaften zu München aufgenommen worden. 

Prof. Horn in Norwegen hat eine neue däni¬ 
sche Nationaloper: die Kap erfahrt, geschrieben, wo¬ 
von man erwarten kann, dass sie diesen Winter 
aufgeführt weiden wird. Auch Oehlenschlägers 
Palnatoke ist diesen Winter aufzuführen bestimmt. 

. In der Nähe von Adlersbu’-g hat Professor 
Begtrup Versuche gemacht, aus Tang Salz zu ma¬ 

chen, welche auch recht gut gelungen seyn sollen. 

Die gewöhnliche sogenannte Landemöde wur¬ 
de in Rothschild am 16. Oct. gehalten. Ausser dem 
Bischof von Seeland, waren die beyden Pröpste der 
Hauptstadt, sämmtliche Amtspiöpste und 4 Ilaus- 
pröpste zugegen. Propst Ilammond hielt die Pre¬ 
digt über 1. Cor. 2, 14. Darauf wurde Hr. Jensen, 
Pastor in Rönne, als Amtspropst auf Bornholm pro- 
clamirt. I11 Beziehung darauf hielt Bischof Münter 
eine Rede: de populari ingeniorum ad hunianitatetn 
cnltu, deque huius cultns ratione et liinitibus. 
Hierauf wurden die gewöhnlichen Geschäfte vorge¬ 
nommen, Zum Schluss las der Bischof eine Ab¬ 
handlung über einige Haupteigenschaften einer gu¬ 
ten Liturgie, und Stiftspropst PJum eine metiische 
Uebersetzung des Propheten Habacuc mit einigen 
Anmerkungen. 

Dem Oberconsistoi ialrath und Generalsuperinten¬ 
denten über das Herzogthum Schleswig Adler ist 
nun auch die interimistische Verwaltung der seit 
dem Tod des Generalsuperintendenten Callisen erle¬ 
digten Holsteinsclien Generalsupeiintendentur über¬ 
tragen worden. Ungemein viel, vornemlich im 
Schulfach, was in Holstein weit hinter dem, was 
in Schleswig in dieser Rücksicht geschah , zurück¬ 
bleibt, verspricht man sich von diesem thätigen 
und geschickten Mann. 



Damit man versichert seyn könne, dass von 
«len Schlächtern in .Kopenhagen, denen dar Verkauf 

des Pferdefleisches verstauet worden ist, nur das 

Fleisch von gesunden Pferden verkauft werde, so ist 

verfügt worden, dass das zu schlachtende Pferd vor¬ 

gängig in der königl. Veterinärschule besichtiget, 

und hierauf an allen vier Hufen mit einem Merk¬ 

zeichen gebrannt weide. Diese Hufe müssen beym 

Verkauf der Viertel an selbigen sitzen. Wird Pfer¬ 

defleisch eingesalzen, so muss ein Thierarzt dabey 

zugegen seyn, und auf de Tonne soll neben dem 

Hamen des Schlächters und Thierarzte» das Merk¬ 

zeichen : „ gesundes Pferdefleisch “ eingebrannt 

seyn. 

Die Einladungsschrift zu dem am i7. Octob. 

angefangenen Examen auf der Kathedralschule zu 

Odensee war vom Oberlehrer Biorn und enthielt: 

Untersuchungen über -passende Bildung der Ojfeiere. 

Der Verf. schlägt Militär'schulen in den Provinzen 

vor, wovon die Eleven zu einer militärischen Aka¬ 

demie ubergehen könnten. (Sollte es nicht den ge¬ 

genwärtigen Zeitumsränden noch angemessener seyn, 

wenn der künftige Otficier seine Bildung mit aut 

uns ein gewöhnlichen höheren Schulen und Univei- 

sitäten erhielt; aber auf Schulen von Frühe an alle 

Schüler unter Anleitung gymnastische (Hebungen an¬ 

stellten , und etwas mehr kevangewachsen säinmt- 

licli in den Waffen geübt würden; und auf Uni¬ 

versitäten eigene Prolessoren in den militärischen 

Wissenschaften allgestellt, und die Waffenübungen 

fortgesetzt würden.? Sollten auf diese Weise nicht 

alle Zöglinge, die zu den hohem Stellen im Staat 

in allen Fächern sich bilden, näher mit einander 

verbunden , der junge Krieger mehr mit den Wis¬ 

senschaften und der künftige Beamte mehr mit den 

Waffen bekannt werden, welches alles, so wie die 

Sachen jetzt stehen, von grösster Wichtigkeit seyn 

würde? —) 

In Rücksicht der diesen Herbst in den däni¬ 

schen Landen ansteckenden Krankheiten ist durch ei¬ 

nen Canzleybefehl vom 29. Octob. festgesetzt, dass 

jede Obrigkeit verpflichtet seyn soll, auf jedem 

von ihr verlangten Reisepass zur Nachricht anderer 

Obrigkeiten zu bemerken , ob da amt «Trude Krank¬ 

heiten herrschen oder nicht; dass jeder Districtchi- 

ruvg es sogleich an den Stiftsphy6ikus zu melden 

liab«, wenn irgendwo Ruhr oder andre ansteckende 

Krankheit sich zeigt, damit beyde vereint überlegen 

körnen , welche Maassregeln notbwendig seyn 

möchten; dass der Stiftsphysikus bemündigt ist, beym 

Ausbruch einer solchen Krankheit, ohne die Reso¬ 

lution der Obrigkeit zu erwarten , die ihm nöthig 

scheinenden Einrichtungen zur Hemmung der Krank¬ 

heit zu trefFen. wobey die Ortsobrigkeit ihm 

durchaus und sogleich Folge zu leisten hat, dass 

er aber verbunden ist, dann sogleich die getroffe¬ 

ne Einrichtung der Oberobrigkeit zu melden, und was 

sich von selbst verstellt, für dieselbe verantwort«- 

lieh ist. 

I11 den dänischen Zeitungen fordert ein Pastor 

Krarup bey Randers auf, jetzt je eher je lieber 

viel Eichenlaub zu sammeln, und es zum Leder- 

gärben an die Schuster und Gärber einzuliefern, 

die gleichfalls aufgefor dert werden , damit Versuche 

zu machen. Die Art, wie dev Engländer William 

White diese Eichenblätter, und zwar getrocknet, 

zum Gärben statt der Eichenborke benutzte und 

wobey er fand , eben so viel mit 30 Pfund Blät¬ 

tern als sonst mit 100 Pfund Piinde ausrichten zu 

können, ist dabey abgedruckt. Ein Schuster Jens 

Iloeg in Aarhuus hat bereits einen sehr glücklich 

ausgefallenen Versuch damit gemacht und bietet 

sich in den Aarhuser Zeitungen an, das Eichenlaub 

sä’ckeweis zu kaufen, wenn arme Leute und Kin¬ 

der es sammeln wollen. — Möchte doch dieser 

Gebrauch des Eichenlaubes, was jetzt im Herbst 

doch abfällt, und nun leicht getrocknet werden 

kann, allgemein den Gebrauch der Borke zum Gär¬ 

ben ver drängen I W'ie viele Eiclienbäume müssen 

jetzt zum Gärben des Leders ihre Borke und damit 

ihr Leben hergeben! Wieviel wird das Leder durch 

den immer' steigenden Preis der Borke vertheuert! 

Die von den Brüdern Berling bisher im ge¬ 

wöhnlichen Zeitungsformat herausgegebene Kopen- 

hagnev Zeitung hat seit Michaelis den Namen dä¬ 

nische Staatszeitung airgenommen ,■ und erscheint 

gleich dem Moniteur und den englischen Zeitun¬ 

gen in Folio. Für jeden, der mit den dänischen 

Angelegenheiten näher bekannt werden will , ist 

sie wir klich unentbehrlich. Auch ist sie in Rück¬ 

sicht der ausländischen, vornemlich nordischen An¬ 

gelegenheiten viel freymüthiger als die meisten deut¬ 

schen Zeitungen. Die Direction der offlciellen 

Artikel wird von dem schon anderweitig rühmlich 

bekannten Legationsrath Alanthey besorgt. 

Nach dänischen Zeitungen hat ein Hr. Gran¬ 

berg in Stockholm im vorigen Jahr den in Theil 

einer Geschichte der Ca/marschen Union herausgege¬ 

ben , welcher jetzt in Petersburg ins Französische 

übersetzt wird, und mit Anmerkungen begleitet 

erscheinen soll. 

Unter die literarischen Produkte, derer. Her¬ 

ausgabe der Krieg unterbrach gehört auch eine 

antiquarisch historische Beschreibung der Aarhuser 
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Domkirche von dem Kaplan Ilr. Christian V\ est Her¬ 
tel, die er zum Besten der Stadtarnien angekün- 

digt hatte. 

Jens Wehr in Aalborg vermachte unterm 2ß* 
Attg. i755 zu einem l\eisestipendium für einen 

Canilidaten der Theolope 1500 Thlr. Da die Zin¬ 
sen davon nicht zureichend waren . wurden diesel¬ 
ben zum Capital ge oblagen," so dass jetzt ein Capi¬ 
tal von vollen 4000 Thlr. voi handen ist. Auf kön. 
Befehl sollen vorläufig von nun an jährlich, loodhlr. 
von den Zinsen nach dem Willen des Testators vei- 
wandt, die überschiessenden Zinsen aber noch im¬ 
mer zur Vermehrung des Capitals zu demselben ge¬ 
schlagen werden. Diess Stipendium stellt unter 
Verwaltung des Bischofs von Aalborg. 

In einem Examen haben die Eleven der jüdi¬ 
schen Freyschule in Kopenhagen bedeutende Foit- 
schritte gezeigt. Zwey der Eleven dieser Schule 
wunden bey dieser Gelegenheit dimittirt um be)m 
Handel, 6 aber um bey Handwerken angestellt zu 
werden. 

Der Vorsteher des Taub Stummeninstituts zu Ko¬ 

penhagen hat der dänischen CanzleyNachsicht gege¬ 
ben, dass unter den vollkommnern Proben däni¬ 
scher Industrie sich auch eine Art Schnupftabaks¬ 
dosen, die der vormalige Postführer Biörn eine 
Reihe von Jahren hindurch verfertigte, auszeichne, 
SO dass der Verfertiger nicht so viele als bey ihm 
bestellt wurden, fertig machen konnte; dass der 
Vorsteher des Taubstummeninstituts die Veiferti- 
gung dieser Dosen für eine sehr angemessene Ar¬ 
beit für die taubstummen Knaben gehalten, aber 
in Ermangelung einer dein Manne anzubietenden 
Erkenntlichkeit nicht ihn ersuchen mochte, seine 
Kunst den Taubstummen zu lehren; dass als jetzt 
der Deputirte in der dänischen Canzley, der Kam¬ 
merherr Bülow, dem abgeholfen, indem er sich 
für sich und seine Erben verpflichtet habe, obge- 
dachtem Manne jährlich so lange er lebe 100 Inh. 
zu geben, wenn er den Eleven des 1 aubstumnien- 
instituts seine Kunst beybringe, und dass so ein 
Industriezweig für das Institut eröffnet sey, w el¬ 
cher demselben eine vielleicht nicht unbedeutende Ein¬ 
nahme bringen könne. Durch Schreiben vom 19. 
]STov. hat die Canzley Herrn Kammerlierr Bülow ih¬ 
ren Dank für die Stiftung zu erkennen gegeben, 
und zugleich Hrn. Biörn eine Gratifikation von 
noch andern 100 Thlr. versichert, die er erhalten 
sollte, wenn das erstemal ein Eleve ganz mit eig¬ 
ner Hand ein untadelliaftes Stück dieser Arbeit ge¬ 
liefert hat. 
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In den letztem Versammlungen der kon. medi- 

einischen Gesellschaft vom 27. Oct. und 10. Nov. 

las Hr. Prof. Ilo rnemann eine Abhandlung über 

ein neues Pflanzengeschlecht ceratostemen, welches 

zur lamilie Scitainineae gehört, und Hr. Prof. 

\iborg Bemerkungen über die Behandlung von 

Schuss wunden bey Pferden, und der Heilung der 

1 •uiigeublutstiirzungen bey ihnen durch essigsaure 

Dämpie. Die Professoren Heroldt und Saxtorf wur¬ 

den ernannt um mit dem Secjetär derselben, jetzt 

Hrn. Prof. Mynster, die Herausgabe der Schriften der 

Gesellschaft zu besorgen. 

Am 25. Nov. zeigte der Mechanicus Protz in 

der dän. Wissenschaftsges. eine von ihm erfunde¬ 

ne Maschine vor, die er Secretair nannte , mit 

welcher auf einmal zwey Briefe geschrieben wer¬ 

den können. — Am selbigen Abend wunden die 

Professoren Schumacher, Oeistedt und Mynster zu 

Mitgliedern aiifgenommen. 

Am 24* Nov."verlas Hr. F>athke in der medi- 

eiiuschen Gesellschaft eine Abhandlung über die Mit¬ 

tel still t'-lv ndes Wasser in einem gesundem Zustand 

zu erhallen, und verdorbenes zu veibessern. 

Vom kön. Seekartenarchiv ist neulich lieratis- 

gekommen eine vei besserte Karte über den nöi Gli¬ 

chen J heil der Noidsee, die auf der einen Seite 

die norwegische Küste von Faider bis Drontfieim 

und auf der andern Seite Nordschottlands Küste 

zugleich mit den Dekadischen, Shetländischen und 

Färiöiscliiii Inseln enthält. 

Dringende Bitte. 

Alle Herren Gelehrte, Buchhändler und Anticp, 
die mir Giörivell's Thesaurus Sueo- Gothins. Holm. 
1 7 P1. 8. und Taciti Opera ex einend. G. Drotier. 

l’aiis 1776. g. käuflich überlassen, oder wenigstens 
von jenem Werke Fase. I. Tom.I. und von diesem 
Vol. IV. auf einige Zeit mittheilen wollen, weiden 
hiermit dringend gebeten, sich deshalb entweder 
an mich selbst, oder an den Hrn. Buchhändler 
Barth in Leipzig zu wrenden. 

M. J. G. Kreyssig, 
Conrector der latein. Stadtschule 

in Annaberg. 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 
* 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

2. Stück. 

Sonnabends, den 1/^. Januar i g o 9. 

Fortsetzung einiger Bey- und Nachträge zu 

dem gtenBande des Meuselsclien Lexikons ver¬ 

storbener Schriftsteller u. s. vv. Vergl. Ni. 08 

und 45. des Jahrg. 1308- dieses Inteüig. Bl. 

Vom Domprediger H. W. Rotermund. 

Lhotsky, Georg, war iu Zbirow in Böhmen 

im Jahre 1709 geboren, wurde 1724 Jesuit, lehrte 

die Grammatik 5 Jahre, die Dichtkunst 2, die Sit- 

jenlehre und Philosophie 4 » 8ie Moraltheologie 4, 

las über die heilige Sch. ift 3, über die geistlichen 

Rechte 3, und über die Dogmatik auch 5 Jahre. Er 

staib als Rector zu Telcz am 7. Sept. i758* Pclzel. 

Jesuiten etc. p.2i4- §§• 1. Controversia philosopht- 

ca de systeniate philosopbiae Mechanicae i. e. Me* 

chanisma, Cosmica et individuali. Prag. 17 lo- 8- 

2. doetvina tlieologica de gratia, justihcatione, mc- 

rito, virtutibus, vitiis et peccatis, ib. r75o- 4. 
5. Doctrina theologica de fide, spe et charitate. 

ib. 1755- 4* 

Liares, Benastasius, ein gebildeter katholi¬ 

scher Geistlicher auf dem Schwarz walde, und guter 

Dichter, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, 

schrieb eine oratorisclie Bibliothek und vier Send¬ 

schreiben voller Witz gegen den P. Augustin Dorn- 

blüth. Ulm 1756. gr. 8* *56 S. 

Li cht, Johann Friedrich, besuchte die Kathe- 

dralschule zu Schleswig seit 1708, g««g 1718 auf 

die Universität Riel, wo er beynahe 9 Jahre blieb etc. 

Lichtenberg, Johann Conrad, hatte bis 

1703 Privatunterricht, besuchte 1704 das Pädago¬ 

gium in Daimstadt, 1709 die Universität Giessen, 

1710. Jena, 1711. Leipzig uml noch in demselben 

Jahre Halle u. s. W. 

Lieh tenb erg, Johann Heinrich, wahrschein¬ 

lich ein Verwandter des Georg Cph., Doctor der 

Medicin und IJessendarmstädtischer IJofmedicns in 

Zwingeuberg, stai b am 6: Dec. 1773 und schrieb : 

Nachricht von dem Auerbacher Mineralwasser, mit 

vorläufigen Wahrnehmungen über dessen Wirkun¬ 

gen. Darmstadt in Q. ohne Jahr. 

Li c li te n b erger, Bernhard, war zu Weyer¬ 

bach in der Grafschaft Sponheim 1763 geboren, wur¬ 

de Advocat zu Zweybrücken, 1785 Assessor zu 

Grunibacb . hielt sich von 1794 bis 1797 zu Wetz¬ 

lar, seitdem zu Jßirkenfeld auf, ward 1799 Wild - 

und Rheingräflicher Canzleyrath und starb im Febr. 

1800. Seine Schriften stehen im gelehrten Deutsch¬ 
land X. pag. 201. 

J-iiclitenstein, Joachim Diedricb; zu seinen 

Schriften gehören noch: Eine Erläuterung derRe- 

densait, jedes Otts Obrigkeit. In den Braunschw. 

nützlichen Anzeigen 1745. 50.Stück — historische 

Gedanken von dem Gemahl der Gräfin IdavonQuer- 

furt. Ebend. im 32. Stück. — Bestimmung der 

Gränzen des Pagi Darlingau. Ebend. 43. Stück. — 

Beweis, dass im Jahr 1545 das Lumpenpapier schon 

erfunden und im Gebrauch, aber auch wegen sei¬ 

ner Zerbrechlichkeit schon bekannt gewesen sey; 

aus einer auf dem Heinistädtischen Rathsarchiv auf 

Papier geschiiebenen Urkunde bewiesen. Ebend. 

44s Stück, 

Lieberkühn, lness Christian Gottlieb, war 

aus Potsdam gebürtig und disputiite 1753 unter D. 

Baumgaiten. — Zu seinen Schriften gehört noch: 

diss. theologica de indole, auctoritate, numeroqu# 

conciliorum oecumenicorum , quam praeside — 

Sigm. Jac. Baumgaiteu — eruditorum s^bmittit 

examisii auctor defendens Christianus Gottlieb Lie- 

berkühn, Potsdamiensis S. S. Theo), cultor, di« 

XXIII. Novemb. 1753. 4* 5° S. 

C2l 
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L i e b.e s h i n <3 , Johann, Stiftsprecliger zu Else- ein Fräulein ton Fick, mit w eich er er das Gut Nen- 

rach, von ihm kenne ich eine Predigt über Ps. 56, oberpahlen und Kawcrshof erhielt, wurde Ilolsiein- 

10. die er im Zimmer des Herzogs Ernst August Gottorpischer geheimer Legationsräth, löste seines 

Constantin , zu Weimar, am Neujabrstag 1755 ge" 

halten und auf dessen Befehl drucken liess. Eise¬ 

nach 2I- Bogen 4. 

Lieb ich, Ehrenfiied, schrieb noch: Stimme 

der Freude, bey Dr. Bürgs Amisjubelfeyer. 1765. 

Liebrecht, Johann Matthias, erblickte die 

Welt am 16. Jan. 1758 zu Hamburg, wo seiuYa- 

tcr Kaufmann war, studiitc hier, und in Giessen 

und Göttingen, wurde am 23. März 1764 Prediger 

zu Lauenburg, am 20. Dec-nib. 1767 Prediger an 

der Michaeliskirche zu Hamburg, starb aber schon 

am 25. Üctob. 1775. Er war ein trefflicher Kau- 

zelredner, wollte jedoch aus zu grosserJBescheiden- 

lieits nichts drucken lassen. Nach seinem Tode 

gab sein Freund O. C. Schumacher einige seiner 

Predigten, heraus. Hamburg 1777. gr. 8- Nebst 

einer Nachricht von dem Heben , Charakter uild 

der Amtsführung Liebrechts. 2r Tiieil. ib. i7go. 

Liekefett, Job. Andreas, war 1704 .... 

geboren, studirte zu Jena, ward Hofmeister der 

gräflichen Jugend zu Wernigerode, 1752 Prediger 

zu Ilsede im Fürstenthum Hildesheim, schlug den 

Ruf als Oberhofprediger nach Bückeburg aus, wollte 

einen andern Ruf nach Parchim im Mecklenburgi¬ 

schen und einen andern in Iverdensdorff im Ilildes- 

heiroisChen annehmen, cihielt aber beyde Stellen we¬ 

gen entstandener Streitigkeiten nicht, bekam 1757 

die Pfarre zu Salzgitter, schlug 1746 den Antrag zum 

Pastorat an der Jacobikirche in Nordhausen aus, 

ward in demselben Jahre Pastor an der Jacobikir- 

ehe in Ilildesheim, nach einigen Jahren Beysitzer 

des Consistor ii, schlug einen Ruf nach Köthen und 

einen andern zur Superintentend.ur in Güstrov aus, und 

statb im Jahre 1767. Nachrichten von dem Cha¬ 

rakter und Amtsführung rechtschaffener Prediger 

III. B. p. 26 — 41. von seinen Schriften kann ich 

nur anführen: Denkmal der Macht und Güte Got¬ 

tes bey gnädiger Erhaltung und Erneuerung der 

Kirche St. Jacob. Hildesheim 1756. 8- 5 Bogen. 

Lilienfeld, Jacob Heinrich, wurde im kai¬ 

serlichen Cadettencoips zu Petersburg erzogen, aber 

wegen seiner bemerkten Fälligkeiten, bald mit dem 

Prinzen Kantemir als Gesandscliafts - Cavalier nach 

Paiis gesandt. Als seines Bruders Gemalin bey der 

Kaiserin Elisabeth in Ungnade fiel; wurde er zurück 

berufen und ihm freygcstellt, ob er als Major zur 

Armee gehen, oder mit Majors Abschied die IJay- 

denschen Krongiiter auf etliche Jahre zur Arende 

übernehmen wollte, die sein Bruder Arendweise 

«halten hatte. Er wählte das letztere, heirathete 

Vaters Gut Moisama ein, verkaufte es, kaufte dafür 

das drey Meilen von Fteval gelegene Gut Wait, und 

• taib i785> Vergl. Fischers Bey träge und Besich¬ 

tigungen zu Gadebusch Livländischer Bibliothek S. 
207 ff. Zu Seinen Schriften gehören noch: Abhand¬ 

lung das Eigenthufti der Bauern betreffend. 196 

S. 8* — L)er Neujahrs wünsch, ein Lustspiel in 5 

Aufzügen, ohne Jahrszahl Und Druckort. -— Zwey 

Lustspiele, davon das eine in Schlegels vermisch¬ 

ten Aufsätzen abgedruckt ist. — Mehrere Gediclite. 

Limburg , Christoph Friedrich, starb am 
20. Jul. 1799. Intell. Blatt der_ allgemeinen iiter. 
Zeit. 1799. p. 931. 

Linck, Justus Gottlob, war am 1. Novenrb. 

1724 zu Altdorf geboren und ein Sohn des Georg 

Heinrich. Er genoss bis in sein zehntes Jahr Haus- 

unterricht, besuchte 6 Jahre das Gymnasium zu 

Neustadt an der Aisch, und firg nach dem Tode sei¬ 

nes Vaters i759 s,;i'le akademischen Studien zu Alt¬ 

dorf an, ging 1744 nach Halle, nahm i745 zuAlt- 

dorf die Magisterwürde an, wurde 1746 als Kabi- 

netsprediger zum Graf Schwlenburg, Generalfeld- 

marscliall der Republik Venedig, mit—dem Titel ei¬ 

nes Secietairs nach Verona berufen, suchte, ais der 

Graf 1747 staib, wieder in sein Vaterland zu kom¬ 

men, ei hielt 1749 die Pf^re zu Schvvimbach und 

Wengen, 1756. zu Kornburg und starb.... Vocke 

Alman. I. 178- schrieb: 1. Diss. liistor. philolog. 

qua paselia in deserto numquam intermissnm fuisse, 

defendit sub Tresenreutet o. Altd. 1743. — Diss. 

sub D. Bernholdo in M. Baieri theologiam histori- 

cam. ib. eod, — Diss. inaug. de libellis pacis ve- 

teris ecclesiae, eornmque ab indulgentiis pcntificio- 

rum discrixnine, sub Spisio. ib. 1745. 

Lincke, Job. Gottlieb, zu Budisain am 4. 

Sept. 1708 geboren, studirte dort bis 1730, wurde 

seiner Länge wegen von den sächsischen Soldaten 

weggenommen, musste als gemeiner Soldat dem 

Campement bey Mühlberg beywohnen, und stand 

als Unterofficier in Dresden. Am 13, May überreichte 

er dem König an seinem Geburtstage eine poetische 

Gratulation, in der Form eines Memorials, worauf 

ihn der König selbst am g. Jun. verabschiedete und 

30 Ducaten zur Fortsetzung seiner Studien schenkte. 

Er studirte darauf eine kurze Zeit in Leipzig, und 

bis 1735 zu Halle die Theologie, wurde 1736 Pfar¬ 

rer in Lenkersdorf, 1743 in Strahlwalde, 1752, 

DLakonns in ßernstädt und starb am 15. Sept. 1759 

Otto Lex. II. 488- §§• Eine poetische Supplic an. 

den König; sie stehet in den cuiios. Saxon. 1731. 
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p. vßö* — Ode bey der Gedächtnisspredigt Rahel 

von Burgdorf. Lübau 1752. Fol. — Entwurf und 

Inhalt der ersten heiligen Rede, welche er nach 

einer 1 o Wochen laugen Krankheit über Jes. XI, 

r-5. gehalten. Gorl. 1758- gr. Q. 

Lin da, Michael, starb im Februar, 1765. 

Linden, Dietrich Wessel, ein gebornei Deut-, 

scher, studirte die Medicin , ging nach England 

und wurde 1755 öffentlicher Lehrer der Arzney- 

kunst in London, Historische Nachricht, vom 

Theerwasser, dessen medicinischen Tugenden, Zu¬ 

bereitung und Gebrauch. Leipzig 1745. g. 11 Bog. 

■— Vier chemische Abhandlungen , aus dem Engli¬ 

schen libeisetzt und erläutert, aufs neue und mit 

chemisch physikalischen Beyträgen des Ab indagine 

Iierausgegeben. Amsterdam und Leipzig 1771. 8. 

206 Seiten. 

Lindes, Johann Christoph, war 1773 Predi¬ 

ger zu ßrohme und Alt im Lüneburgischen. 

Lindhammer, Johann Ludwig, war zu 

Eisnianusbirge iiu Sulzbachischen, wo sein Vater 

als Prediger stand, im May 16P9 geboren, be¬ 

suchte i~o5 die Schulen des Waisenhauses, nahm 

1707 mit. einer Rede w heroischen Veiscn Abschied 

und bezog die Universität Halle. In seinen beyden 

letzten akademischen Jahren, ward er theifs mit 

zur Correctur der hebräischen Bibel,- welche unter 

der Direction Dr, Michaelis, 1720 hetauskam, theils 

gur Einrichtung und Vcrb-sserung des N. T., we'- 

ches im alten und neuen griechischen Dialect untei 

Veranstaltung Frankens und des griechischen Prie¬ 

sters Liberii Coletti, 1710 ans Licht trat, gezogen. 

Im Jahr i7ro kam er zu dem Baron von Canstein 

nach Berlin, und war ihm bey seiner Arbeit über 

die vier Evangelisten behülflich, fing auch auf des¬ 

sen Verlangen, an der Erklärung der Apostelge¬ 

schichte zu arbeiten an, die er nach dessen lode 

herausgab. Im Jahre 1710 ward er Prediger bey 

den Gü.tisd’arrnes in Berlin, 1725 Pastor auf dem 

Neumarkte in Halle , 1^30 Generalsupeiintendent 

über Osiftiesland und Harliugerland, Obei hofpredi- 

ger, Consistorialrath und Scholarch, und starb am 

13. Jul. 1771. S. Adr. Reershem Ostfriesländ. Pve- 

digerdenkmal S. 95 f. Mosers I.ex. S. 412 f. Goetten 

I. S. 442 f. Verschiedene Predigten. — Recens har- 

mon. Evangelist, b. L. B. de Canstein, in actis eru- 

dit. Lips. mens. Decemb. i7!8- *— Ausführliche 

Eiklärung und Anwendung der Apostelgeschichte. 

Halle i“25* Fol. 9 Alphabet 15A Bogen mit einer 

Balte. 2te A-ufl. 1734. 

Lindinger, Johann Simon, schrieb noch: 

Quid de nonnullis Lycurgi instilütis sit 8 enden- 

dum, contra comitom Passeran’um. Halle 1752. 4. 

1-5 Bog. — Beurtheilung des bey den Chinesen! 

üblichen Unterrichts der Jugend. Ebend. 1752. 4. 

2 Bogen. Stellt auch in Biedermanns A. und N. 

von Schulsachen 5. Theil. S. 29-37. — Entwurf 

der Chinesischen Staats- und Tugendlehre is Stück. 

1752. In Biedermann 1. c. S. 239-245. H. Stück 

1754. 4. Halle 1 Bogen. Von Höflichkeitsbezeigun¬ 

gen der alten Römer 1753. 4. A Bogen. InBiederm. 

1. c, VI. 1 heil S. 111-124. — de cultura juventutis 

Romanae. Halle 1753 - 1755, 4 Stücke. — De edu- 

catoribus veterum Romanorum. Halle 1756. 4, r6 S. 

ein Progr. — Nachricht von den alten Persern _ 

von den Athenieiisern — Barthaginensern — alten 

Römern und Spartanern, 3 Programme — Commen- 

tat. studiorum juris und Christum decori judaici 

cultorem, contra Sam Strychium. Zerbst 1774. Fol. 

Lindner, Benjamin, war am 25. Oct. 1694 

zu Brieg geboren. Zu seinen Schriften gehören 

noch: Antiittspiedigt: das Bild rechtschaffener evan¬ 

gelischer Prediger , die als Engel Gottes ausgesandt 

sind, zum Dienst um derer willen, die ererben 

sollen die Seligkeit, aus Matth, iß, i-n. Saalfeld 

1733- 12- Hoburgische Gastpredigt: der freudige 

und getroste Muth, eines Gerechten im Tode, aus 

Luc. II. 22. 2.3. i734. 12. Ob ein Christ ganz er.- 

geirein und vollkommen in dieser Welt werden 

könne? über Matth, ig, ]-n. Säalfeld 1735. 12._ 

Dev letzte Kampf und Sieg Job. Cour. Lobetlians, 

Supeiintend. zu Irothen, nebst einigen in einer Er- 

bauungftst.11 «de darüber gemachten praktischen An- 

mcvkutigen. SaalfeJd 1756. g. — Lutlieri Ausle¬ 

gung des 45. Psalms mit einer Vorrede und kurzen 

Erklärung. Saalleid 1757. 8* Bogen mit dem TG 

tel: Luthcri Auslegung des Bratitlieeles. — Memo- 

lia Christiana, oder M. Fridr. Christs geistreiche 

Betrachtungen über die Sonntags und einige Fest¬ 

episteln , nebst dessen Predigten, mit einer Vorrede, 

Saalteld 1740. g. -—• Vom nutzbarsten aus Lutlieri 

Schriften. Erschien 1751. eine neue Auflage. _ 

Leine von der unmöglichen und möglichen Voll¬ 

kommenheit. Saalfeld 1733. iq. — Erstlinge der 

oratorisclien Hebungen. Ebend. 1737. 4. _ Nach 

der Herausgabe des r. Theils von Christ. Friedr. Ju- 

itius verfertigten Compendii Seckendorf, besorgte G. 

E. Grundier das Uebiige. (S. Erlanger gel. Aura, 

und Nachr. 1754. 49. St. 1755. gtes und 25. Stück) 

Im Jahr 17 5 8-> erschien Gründlers Sammlung von 

auserlesenen Briefen Mart. Luthers, als ein Anhang 

zu den SaalfeJdisclren Auszügen des Benjam. I.iud- 

ners, nebst dessen Lebenslauf. Saalfeld und Leinz. 

Lindner, Ehregott Friedrich , eines Fredigers 

Sohn aus Königsberg, studirte daselbst und promo- 

virte am 5. Febr. 1753 in Doct. medic. und prak- 

[2 *] 
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ticirte dann als Arzt in Kurland. §§• Commentatip 

pbysiologica de fluido nevveo, spiritibus anitnali- 

bus eorundemque in corpore hurnano functionibus. 

Gadeb. livlaend. Bibi. II. ig2. 

Lindner, Heinrich August, ein sehr berühm¬ 

ter Genealog zu Dresden, starb i7l>7 un(^ hintcr- 

liess eine genealogische Sammlung in 13 volurmni- 

bus, worin ausser der grossen Menge Stammbaume, 

über 300 adeliche Geschlechter bis zu ihren eisten 

Anherrn ausgearbeitet sind, woran er über 50 Jahre 

gearbeitet hat. 

Lindner, Johann, gehören zu Breslau, und 

Kanonikus an der dortigen Domkirche, schrieb ap¬ 

paratuni clericorum und starb 177*- La Prusse lite- 

raire. II. 4*8- 

Lindner, Johann Gotthtlf, schrieb noch: 

Ob man durch Glockenläuten da3 Gewitter veitrei¬ 

ben könne? Inr Königsberger Intelligenzblatte. — 

Von der Weisheit Gottes in besondern Vorfällen, 

bey Kreutzens Hochzeit. •—• Reden und Gedichte, 

in verschiedenen Sprachen, bey einer zur Ge^ächt- 

nissfeyer des Geburtstages der Selbsterhaltenn 

aller Reussen, Elisabeth Petrownen Angestellten 

Schulhandlung. Riga 1755* 4« 10 Bogen. Die 

2eit. — Die Ewigkeit. — Gedichte, in den rigai¬ 

schen Anzeigen, 1765- 17Ö4« 

Lingke, Georg Friedrich, königl. polnischer 

und churf. sächs. Bergrath, trat 1742 zur Mitzleri- 

schen musikalischen Gesellschaft und übergab der¬ 

selben 1744 eine Intervallen - Tabelle, die von allen 

Mitgliedern bewundert wurde. 1790 privatisirte er 

au Weissenfels, und scheint, da er nicht mehr im 

Dresdner Hofkalender stehet 179.. gestorben zu seyn. 

Gerbers musikal. Lex. S. gro. Sein Bildniss stehet 

vor Mitzlers musikal. Biblioth. —• §§• die Sätze der 

musikalischen Hauptsätze, in einer harten und wei¬ 

chen Tonart, und wie man damit fortschreitet und 

ausweicht, in 2 Tabellen und mit Exempein in 4. 

Hierüber verursachte eine Recension in der allgetn. 

deutschen Bibliothek einen Streit, der hernach im 

3. Bande der Ilillersclien Machrichten, weiter iort- 

geführet wurde. -— Kurze IVTusiklehre, in weicher 

nicht allein die Verwandtschaft aller Tonleitern, son¬ 

dern auch die jeder zukommenden liaimonischen 

Sätze gezeigt und mit piaktischen Beyspieleh erläu¬ 

tert werden. Leipzig 1779. 4* 

Linse, Johann Georg, war am 29. October 

1726 zu Braunschweig geboren, ward Subconrector 

am dortigen Martini Gymnasio,' am 26. October 

»757. Conrector, am 20. Septemb. 1764. Pastor zu 

Bierende u. s. w. Scholast. Addresskalender auf dio 

Jahre »768. 6y. S. 53- 

£4 

Liotard, Johann Stephan, ein berühmter 

Mahler, 1702 zu Genf geboren. Ohne Unterricht 

wurde er gross in der Miniaturmahlerey, dass Ken¬ 

ner seine Copieen für Oiiginale des berühmten Pe- 

titot hielten. In Paiis und Rom erwarb er sich 

den Beyfall der grössten Meister und 1735 mahlte 

er am letzten Orte den Pabst, die Familie des Prä¬ 

tendenten und verschiedene Cardinäle in Pastell. 

Von Rom ging er nach Constantiuopel, hier ver¬ 

liebte er sich so sehr in die türkische Kleidung 

und Lebensart , dass er den Beynamen, der türki¬ 

sche Mahler, erhielt. Nach seiner Zurückkunft mahlte 

er in Wien, Paiis, London und im Haag die kö- 

nigl. und fiiistl. Personen, und auf der Kaiserin Be¬ 

fehl musste er sein Bildniss in die Gallerie zu Flo¬ 

renz mahlen, auch findet man es in deT Dresdner. 

175b verheirath'ete er sich in Amsterdam, ging dar¬ 

auf in seine Vaterstadt zurück, wo er 17g.. starb. 

S. MuseoFiorentino, B.IV. S. 273. §§. Traitesurla 

peintuie et la maniere de la juger. Geneve i7gi. 

g. S. Hist, liter. de Geneve par Senebicr. T. III. S. 527* 

Li pp old. Johann Friedrich, — studirte zu 

Grimma und Wittenberg, wurde Mag. der Philos. 

und Baccalaureus der Theologie, 176g. Diakonus an 

der Pfarrkirche zu Wittenberg. 

Lipten, Heinrich Carl Jacob, hatte vielen 

Amheü an Herings Beyträgen zur Geschichte der 

reformirten Kirche in den Preuss. Brandenb. Lan¬ 

den. Siehe den 2ten Theil dieser Geschichte S. 255* 

Liskow, Christian Ludwig, kam von Lübeck 

gegen 175g oder 39 als Privatsekretär zu dem geh. 

Fiatli von ßlome in Pretz im Holsteinischen, und 

dann* erst nach Dresden, 

Von derLith, Johann Wilhelm, schrieb noch: 

Glückwünschungsrede an die Fürstin Christiana Char- 

lotta Obervormünderin und Landesregentin. 1725. 

S. Unschuld. Nachr. 1731. S. 572. 

Litzmann, Samuel Christoph, war den 4. 

April 1740 zu Halle geboren. — R.ector zu Flau 

wurde er 1762. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Publicandum für die Königl Sächsisch-Thü¬ 
ringische Landwirthschatts - Gesellschaft 

in Langensalza. 

Bey denen, in manchen Gegenden Deutschlands, 

den Fortschritten der Landwirtschaft noch entge¬ 

genstehenden Hindernissen , hält' die Königl. Säch¬ 

sisch-Thüringische LandwirtbstkJtftsgesellschaft zu 
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T.angensalza, zrr BeförJerung und Aufmunterung 

für reelle landwirtschaftliche Verbesserungen, e3 

für sehr zweckdienlich, und glaubt sich ein Ver¬ 

dienst zu erwerben, wenn sie die, in ihrem Ein¬ 

fluss auf die. Oekonomie so wichtigen Untersuchun¬ 

gen und Bestimmungen land wirtschaftlicher Melio¬ 

rationen, zum Gegenstand einer Preisfrage folgen- 

dermassen aufgiebt: 

„Wie sind die Meliorationen der liegenden Grün¬ 

de richtig zu bestimmen, und nach welcher 

Norm sind dieselben zu vergüten?“ 

Die Unterzeichnete Gesellschaft fordert hierdurch 

alle erfahrene, denkende und prüfende Oekonomen 

und Cameralisten auf, sich der Beantwortung dieser 

Frage zu unterziehen. Dem Verfasser der, nach dem 

Unheil der Gesellschaft, besten Pieisschiilt, bietet 

dieselbe ein Dank- und Ehren-Diplom unter dem 

grossen Siegel der Gesellschaft, als Belohnung, und 

Dreyssig Thaler als Entschädigung für seine etwa- 

nigen Auslagen dabey, an. 

Auch hieTbey schmeichelt sich die Gesellschaft, 

dass sie dem deutschen Patriotismus eine Gelegen¬ 

heit, sich um die vaterländische Oekonomie ver¬ 

dient zu machen, darbiete, und solche von'demsel¬ 

ben gewiss mit Ehre und Eifer werde benutzt 

werden. 

Der Termin zur Einsendung der Abhandlungen 

dauert bis zum 1. Septemb. 13°9» di® Abhandlungen 

selbst müssen mit einem Motto, und einem versie¬ 

gelten Zeddel, worin der Name des Verfassers, und 

worauf das nämliche Motto geschrieben ist, verse¬ 

hen seyn. s 

Langensalza, den 1. Jan. igog, 

Iiönigl. Sächsische LaruhvirthSchafts - 

Gesellschaft in Thüringen, 

Erklärung. 
i 

Hr. Rector Liitgert in Hattingen hat, nach 

dem Freymüthigen St. 6. S. 24 einen Supplement¬ 

band zu Fabricii Bibh latina, welcher eine Notiz 

der christlichen Dichter enthalten soll, angekün¬ 

digt. Weder die Verlagshandlung von Fabricii 

Bibi, latina und Schoenemanni Bibi. PP. Latinorum 

ist, wie mau sich wohl erwartete, von dem Um. Piec- 

tor deshalb angegangen worden , noch hat der dort 

auch genannte Unterzeichnete seine Bearbeitung der 

Supplemente des Fabriciu» aufgegeben; vielmehr hat 

S6 

er sie fortgesetzt, und wird darin nicht bloss die 

christlichen Dichter , sondern auch die andern 

Schriften von Kirchenvätern und spätem Schriftstel¬ 

lern , welche mit der classischen Literatur in Verbin¬ 

dung stehen, aufnehmen, und die so nöthigen und 

zahlreichen Ergänzungen des Fabric. Werkes bis 

auf jetzige Zeit liefern. Ein Theil dieser Arbeit 

Wird noch im gegenwärtigen Jahre gedruckt bey 

den rechtmässigen Verlegern des Werks erscheinen. 

C. D. Beck* 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der bisherige Diakonus zu Langensalza Hr. M. 

Carl Friedr. Bonitz, Verfasser zweyer gelehrter Ab¬ 

handlung über Gal. g, 20. ist Pastor und Superin¬ 

tendent daselbst geworden. 

Der König von Preussen hat den Professor der 

Physik zu Berlin, Hrn. Medicinalrath Dr. Hagen, eine 

jährliche Gehaltszulage von 500 Thlr. wegen seiner 

durch Vorlesungen seit 20 Jahren geleisteten Dien¬ 

ste aus eigner Bewegung ertheilt. 

Der Herr geheime Legationsrath ppilh. vou 

Humhold ist zum kön. preuss. geheimen Staatsrath 

und Chef der Section für den Cultus und öffentli¬ 

chen Unterricht im Ministerium des Innern ernannt 

worden. 

Herr Prof. Herhart zu Göttingen ist zum or¬ 

dentlichen Professor der Philosophie in Königsberg 

ernannt worden. 

Der König von Preussen hat dem Kupferste¬ 

cher und Mitgliede der Akad. der bildenden Künste 

und mechanischen Wissenschaften Hrn. Friedr. Fick und 

dem Mitglied und Lehrer der Form- und Holz¬ 

schneidekunst bey gedachter Akademie Hrn. Friedr. 

fVHh. Guhitz den Charakter als Professoren bey- 

gelegt. 

Der Senateur Lanjuinais ist an Bitaube’a Stel¬ 

le Mitglied des Nationalinstituts zu Paris geworden, 

A11 die Stelle des verstorbenen Cabanis hat die 

Classe der französischen Sprache und Literatur de» 

Nationalinstituts den Hrn. de Tracy gewählt und 

am 21. Dec. aufgenommen. Die Piede des Hrn. 

de Tr. enthielt eine Lobrede auf seinen berühmten 

Vorgänger. 
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Literarische Nachrichten. 

Es ist nunmehr der Rapport a Son Exe. le 

Landamman et la Diete des 19. Cantons de laSnis- 

se, sur les etablisseniers agricole3 de M. Fellenberg 

a Hofwyl, par M. Heer Landamman de Giaris, Crud 

de Genthod, du canton de Vaud, Meyer Cure a 

Wangen, Canton de Lucerne, Tobler de l’Au, du 

Canton de Zuric, ITunkelar, jt;ge au tribunal d’ap- 

pel du canton de Lucerne, remis a S, E. le I.and- 

amman le 29. Sept. 1303. (203 S. 3.), auch in ei¬ 

ner deutschen Uebei setaung erschienen. Hr. Crud 

ist Verfasser des französischen Originals. Der ehe¬ 

malige Zustand von Hofwyl, die Fellenberg. Ver¬ 

besserungen, die Instrumente, alles wird sehr ge¬ 

nau und lehrreich beschr ieben. 

Die R-ussisclre Regierung schickt sechs Inge¬ 

nieur-Eleven nach München, um bey dem bayeri¬ 

schen Geheimen Rath und Genei aldirector des .Was¬ 

ser- Brücken- und Strassenbaues Hin. von LViebe- 

Tiins die Wasserbaukunde zu studiren. Dieser Ge- 

lehrte erhielt vom russ. Kaiser bey dessen Aufent¬ 

halt zu Erfurt einen Ring von sehr hohem .Wevthe. 

Die Gottholdsche Charte von Deutschland, die 

in Berlin herausgekommen ist, findet so vielen Bey- 

fall, dass der Verleger noch einen Theil Russlands, 

Schwedens, des nördlichen Italiens und ganz Un¬ 

garn beyfügen wird. Der Verfasser wird nachher 

eine Charte von Deutschland im grössten Format, 

und ein Handbuch der Geographie und Statistik, 

auch ein beurtheilendes Verzeichnis der neuesten 

und brauchbarsten Landcharten mit einer Geschich¬ 

te des Landcliartenwesens herausgeben. 

Bis 1307 hatte Spanien 2 2 Universitäten, da 

wurden 11 aufgehoben, und es blieben nur die eilf: 

Sajamanca, Alcala, Valladolid, Sevilla, Grenada, 

Valencia, Zaragoza, Iluesca, Cervera, Santjago und 

Oviedo, und die von Toledo, Osma, Onnate, Oti- 

huela, Avila, Irache, Baeza, Ossuna, Alnaagro, Gan- 

dia und Siguenza wurden Unterdrückt. Jede dieser 

Universitäten hatte ihre eigne Studienordnung. Die 

Universität von Salamanca erhielt ein neues B.egle- 

ment, das auch für die übrigen gelten sollte. Es 

gibt 13 Akademien zu Madrid, von denen die we¬ 

rtigsten sehr thätig sind : Real Acadenria espahola (ihr 

Wörterbuch i759* neue Ausgabe 1770 angefangen 

aber nicht beendigt, Auszug daraus 1805 mit eini- 

gen Zusätzen); R. Ac. de la historia; R. Ac. de 

las nobles artes oder e St. Fernando (bloss den bil¬ 

denden Künsten gewidmet, für welche sie jährlich 

Preise aussetzt); R. Ac. medica; R. Societk econo- 

mica de los amigos de! paLs; R. Ac del derecho 

espatlol; R. Ac. de derecho de S. Carlos III.; R. 

Ac. de jurisprudencia practica, de la purissima con- 

ccpcion; R. Ac. de sagrados canones, historia, li- 

turgia y disciplina ecclesiastica; R. Ac. de deiecho 

civil, canonico y patrio; Ac. latina matritense; R. 

Ac. de derecho pan io, de nustia Senora del Carnren; 

R Ac. teologica escolastico - dogmatica de S. Tornas. 

Aus dem IWorgenblatte Nr. 3. 1309. 

Mit d em ersten April dies. J. nimmt der. er¬ 

ste Cursus des laudwinhschaftlichen Instituts zu 

Hofwyl seinen Anfang. Mathematik, Physik, Clie- 

mie , Agronomie, Naturgeschichte , Forstbaukunde 

und Technologie werden dort in Beziehung auf den 

Landbau gelehrt werden. Es befinden sich jetzt 

dort der Ilofrath Dr. Labaud aus Russland, Ilr. v, 

Maas aus Mecklenburg und der jüngere, rietet um 

ihre agr onomischen Studien zu er weitern. Die An¬ 

stalt hat einen Commissionshandel mit Schweizervieh 

eröffnet. Im künftigen Jahre wird eine Elementar¬ 

erzieh ungsaustalt für gebildete Stände zu Hofwyl er¬ 

richtet werden. 

Vermischte Nachrichten. 

Dev kais. kön. Österreich. Mechauicus 71 liiizel, 

hat nicht nur ein Panhar momkon , ein Instrument 

welches die schönste Hafnnmie hervorbringt, erfun¬ 

den und bisher in Paris gezeigt, sondern auch ein 

Automat, einen Trompeter, in der Gestalt einer 

schönen Militärperson verfertigt, der noch vorzüg¬ 

licher seyn soll als Vaucanson’s Flötenspieler. Der 

sehr einfache Mechanismus ist in der Brust des Au¬ 

tomaten enthalten und die schwierigsten Stücke 

werden mit der Trompete ausgeführt. 

Der Chemiker, Hr. Prof. Grindel zuDorpathat 

ein äusserst wohlfeiles Chinasurrogat e funden, und 

bewiesen, dass es noch kein wahres China -Surro¬ 

gat gegeben habe. 

Der Kaiser von Oesterreich, Franz IT. hat einen 

neuen Orden unter dem Nanren des österr. kaiserl. 

Leopolds-Ordens gestiftet. Zur Feyer des Ordens- 

festes ist der erste Sonntag nach dem Feste der 

heil, drey Könige festgesetzt. Zum erstenmal hatte 

diese Feyerlichkeit im gegenwärtigen Jahre Statt. Ein 

jeder, er stehe in unmittelbaren Civil- oder Militär¬ 

diensten oder nicht, kann in den Orden aufgenom¬ 

men weiden. Er zählt jetzt 17 Grosskreuze, 27 

Comnrandeurs (unter welchen sich der Feldnrarschall- 

lieutetrant Baron Anton von Zach befindet) und 

50 Kleinkreuze (unter denen der Fleyherr Joseph 
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von Hormayr, der Hofastronom Tranz Triesnecker, 

die Professoren Franz Gerstner, Johann Scherer und 

Johann Bürg; zu Wien sicii befinden. 

Buchhändler- Anzeigen. 

In allen soliden Buchhandlungen ist nunmehro 

zu haben; 

Der 

Feldzug 

der 

Franzosen und alliirten nordischen Völker 

in Jahre lfiO'ö und i8°7« 

Ilerausgegeben 

v o n 

Friedrich von Cölln. 

Erster T h e i 1. 

Nebst zehn Plänen, wovon acht illuxmnirt» zwey 

schwarz sind, 

Leipzig, i 8° 9 bey Heinrich Gräff. 

Ausgabe in gr. mit den Kupfern 6 TLlr. 

Ausgabe in gr, 8- mit den Tupfern gThlr. 

Diese Ausgabe in gr. g. ohne Kupfer 3'Thlr. 

Wer sich directe au mich wendet, zahlt für 

die Ausgabe in gr, 4* 4 Thlr. sächsisch, üii die in 

gr. g. 5 Thlr. g gr. und für die ohne Pläne 2 Thlr. 

Diess Geld erbitte mir franco. 

Das Publicum findet hier das erste vollständige 

Werk über den Feldzug der Franzosen gegen Preus- 

sen und Russland in den merkwürdigen Jahren 

ig06 und 1807. Herr von Cölln bewährte längst 

seine Freymüthigkeit, er hat sie in vorliegendem 

Werke beybehalten, ohne sich zur Animosität oder 

irgend einer Partheylichkeit hinreissen zu lassen. 

Sein blühender, erheiternder und jedem verständli¬ 

cher Styl macht diess Werk eben so Werth jedem 

Freunde der Lektüre überhaupt, als es insbesondere 

durch die, mit der grössten Genauigkeit gesammel¬ 

ten und geprüften, Materialien dem Freund der Ge¬ 

schichte willkommen seyn muss. Selbst der stren¬ 

ge militärische Kritiker findet in ihm die Bef. iedi- 

gung, dass die das Werk begleitenden wichtigen 

Noten von einem anerkannt geschickten btrategen 

verfasst sind. Die zehn Pläne zu dem ersten Theiie 

dürfen ebenfalls auf den Beyiall der Kenner Anspruch 

machen, und geben ihru ein bleibendes Iuteresse. 

30 

Sio enthalten 1) Affaire bey Saalburg und 

Schlniz. 2) Affaire bey Saatfeld; g) Schlacht bey 

Auerstädt. 4) Schlacht bey Jena lr 2r gv Moment. 

5) Schlacht bey Jena 4r 5r 6r Moment, 6) Affaire 

bey Halle. 7) Affaire vor der Capitulation von Prenz- 

lau, nebst den Positionen des Hohenlohischen 

Corps. 8) Gefangennehmung des Blüchersclien 

Corps nach den Gefechten in und bey Lübeck. 9) 

Plan von Küstrin, 10) Plan von Magdeburg. 

Der erste Tlreilumfasst, ausser einer zweckmässi¬ 

gen Einleitung, welche neue Ideen zu militärischen 

Vei besserungen aufstellt, die Veranlassung des Kriegs 

zwischen Freussen und Frankreich nebst allen mi¬ 

litätischen Vorfällen bis zu der Capitulation bey 

Lübeck und schliesst mit dem Einzuge des franzö¬ 

sischen Kaisers in Berlin. 

Zugleich gehören hierzu 19 von einem bekann¬ 

ten Künstler gestochene Ansichten der Schlachtfel¬ 

der , die aber nur auf Bestellungen gegeben werden 

können. Zu ihnen gehört noch eine besondere 

Beschreibung, damit man sie als einzelnes Werk 

betrachten kann. Ein von dem Künstler sauber il- 

lumixiirtes Exemplar kostet gDucaten; in getuschter 

Manier kostet das Exemplar anderthalb Ducaten, 

Zu Ostern dieses Jahres erscheint in meinem Ver¬ 

lag folgende neue Schrift: 

Das Registratur wesen 

eines Landes - Justiz - Collegii 

als wesentliches Ilülfsmittel zu einer promten Ge-» 

rechtigkeirspflege wnd Geschäftsführung überhaupt, 

und als ein Theil vierzehnjähriger Präsidial - 

Rechenschaft, 

Aus preussisclien Gesetzen und Ergänzungen dersel¬ 

ben durch besondere Anweisungen dargestellt, durch 

60 Beylagen erläutert und mit einem Sachre¬ 

gister versehen. 

von 

Carl Friedrich Wilhelm Freyherrn von Völderndoff 

und Waradein, 

Präsidenten des Regierungs - und Pupillen - Collegü 

und Chef-Präsidenten des Ciiminal - Senats in 

Bayreuth, 

Ohne über die Wichtigkeit und den für jede 

Regierung praktischen Nutzen dieses Werks vor¬ 

läufig etwas zu er wähnen, will ich bloss den Ju- 
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halt im Allgemeinen »ach den Titeln der Abschnit¬ 

te «ngeben, Es ist folgender: 

Einleitung. §. 1—6. 
Abschnitt I, vom Allgemeinen der Registraturen §. 

7 — 53. 
_ II. Von der Civil - Process - Registratur. 

§■54 — 84. . 
_ III. Von der Concurs-Process -Registratur 

§. 85 —1Q7- . 
_ iy. yon der besondern General - Registra¬ 

tur §. 108— 115> 

_ V. Vorn Archiv. §.116 —154- 

_ yi. Von der Pupillen - Tiegistratur. §. 

135 — 164. 

— VII. Von der Criminal - Process - Registra¬ 

tur §.165 — 193* 

Schluss. §. 194* 

Der Beylagen wegen , welche in einer An¬ 

zahl sorgfältig ausgeführter Tabellen die Organisa¬ 

tion dieses wichtigen Zweigs der juristischen Ge¬ 

schäftsführung anschaulich darstellen, wird es in 

gross Quartformat mit lateinischen Lettern gedruckt, 

und das Ganze wird gegen 30 Bogen enthalten. 

Wegen der gegenwärtigen traurigen Verhält¬ 

nisse, in welchen der Buchhandel durch die Zeit- 

urostände sich befindet, sehe ich mich genötliiget 

den Weg der Pränumeration einzuscblagen, nnd 

erlasse denjenigen, welche bis Ende März d. J. das 

Geld baar an mich einsenden, das Exemplar 

auf gutes Schreibpapier für 1 Thlr. i6gr. sächsisch 

oder 3 Fl. rhein. und offerire zugleich denjenigen, 

Welche sich mit Annahme der Pränumeration da¬ 

für interessiren wollen, das 6te Exemplai giatis. 

Von Ostern dieses Jahres au wird der Preis um den 

dritten Theil erhöhet, auch wild nur eine massige 

Anzahl Exemplare auf Schreibpap. gedruckt, die für 

die zuerst sich meldenden Prä mim er an ten bestimmt 

sind, später als bis Ende März eingehende Bestel¬ 

lungen können dann nur mitExempl. aufDruckpap. 

befriediget werden. 

Der Druck des Werks ist bereits angefangen, 

und wird ganz zuverlässig bis Ende März beendi¬ 

get seyn. 

Man kann in allen Buchhandlungen pTänume- 

riren, und wer sich directe an mich wendet, er¬ 

hält die Exemplare Franco Leipzig oder Nürnberg. 

Hof, den 4. Jan. 1809* 

5« 

Buy Friedrich Nicolovius zu Königsberg in Prcussea 

ist erschienen: 

Karnbach. Friedrich, vaterländisch - historisches Ta¬ 

schenbuch auf alle Tage i:n Jahr, ein Lesebuch 

zur Unterhaltung für Freunde der vaterländischen 

Geschichte und zur Belehrung für die vaterfän- 

dische Jugend. 3 Theile, wohlfeile Ausgabe. 

2 Thlr. 

Dieses Werk können wir den Freunden des 

Guten jedes Standes und Alters dringend empfeh¬ 

le«. Die lendenz desselben, durch Erinnerung an 

die \ orzeit, Biirgevtugend und Patriotismus zu we¬ 

cken und zu befördern, ist durch den Titel ausge¬ 

sprochen, und wir glauben nicht, dass es irgend 

jemand unbefriedigt aus den Händen legen werde. 

Die Erzählungen und Darstellungen, welche es ent¬ 

hält, sind so gewählt, dass auch der in der Ge¬ 

schichte bewanderte manches Belehrende darin fin¬ 

den wrird. Vorzüglich eignet es sich zur Lectüre 

für die Jugend, auch verdient es in jeder Scluil- 

bibliothek einen Platz; jeder Lehrer wird es zur 

angenehmen und nützlichen Unterhaltung für Schu¬ 

len brauchbar finden. Da der Preis äusserst mas¬ 

sig ist, so hoffen wir es recht bald in recht vie¬ 

len Händen zu finden. 

Bey Unterzeichnetem ist erschienen: 

Der Bardenhain für Deutschlands edle Söhne und 

Töchter. Von Heinsius. . Erster Theil. Nebst 

einem allegorischen Titelkupfer von Jury. 

Der Ladenpreis dieses ersten Tlieils beträgt 

1 Thlr. 6 gr. klingendes Courant, der zweyte Theil 

erscheint zur Ostermesse, und wird ebenfalls 1 Thlr. 

6 gr. kosten. Wer aber jetzt den ersten Theil baar 

kauft, erhält den zweyten für 16 gr. Cour., die 

von jetzt bis Ausgangs Februar als Vorausbezahlung 

angenommen, und die Namen dem zweyten Thei¬ 

le vorgedruckt werden. 

Berlin, im Januar 1309. 

PTJ Dietericf. 

G, A. Grau. 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLAT T 

F Ü R 

LITERATUR UND KUNST 
ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND, 

3. Stück« 

Sonnabends, 

Nachlese zu Meusel’s Lexikon der verstor¬ 

benen deutschen Schriftsteller, B. I. 

1 olgende etliche und sechzig Schriftsteller, die, so 

viel mir bekannt ist, in den zeitherigen Ergänzun¬ 

gen zum ersten Baude von Herrn Hofrath Meusel’s 

Lexikon, nicht erwähnt worden sind, verdienen 

unstreitig alle in demselben eine Stelle. Freylich 

sind die , mir von ihnen bekannt gewordren , No¬ 

tizen, besonders einige derselben, sehr dürftig; al¬ 

lein es war mir, wenigstens vor der Hand, nicht 

möglich, etwas Mebreres von ihnen aufzuiinden. 

Ich darf hoffen, dass jeder, der es im Stande ist, 

zu Ergänzung des schätzbaren Meuscl’scben Werkes, 

die mir gebliebenen Lücken ausftiilen wird. 

1) Abcndroth, . . . . , Advocat in Ham¬ 

burg. Er lieferte Reccnsionen über Jurisprudenz, 

Naturkunde, Handlung und Literatur zur ältern all¬ 

gemeinen deutschen Bibliothek. (S. Allg. deutsche 

Bibi. B. CVL St. 2. Vorrede, wo er unter den, 

von 1765 — *792 verstorbnen , Mitarbeitern an 

diesem Werke aufgeführt ist. — Thiess im Hamb. 

Gel. Lex. erwähnt ihn nicht.) 

2) Achen wall in, Sophie Eleonore, Gattin 

des Prof. Gottfr. Achenwall zu Göttingen und Mit¬ 

glied der dasigen deutschen Gesellschaft, war zu 

Frankfurt am Main 17 . . geboren (wo ihr Vater 

Heinrich Andreas Walther Senior des evangelischen 

Ministeriums war,) starb am 25. Mai 1754. §§. 

1) Gedichte.1750 (wahrscheinlich ohne 

ihrem Namen). 

2) Airtheil an den: Meisterstücken moralischer 

Abhandlungen englischer und deutscher Schrift¬ 

steller. 5ter Theil. Göttingen 1755. 8- (s. 

T'l eidlichs zuverlässige Nachrichten von jetztle 

benden Rechtsgelehnen B. II. S. 78-) — Mek- 

- 21. J a n n a r 1 3 0 g. 

rera Nachrichten von ihr müssen in der, ihr 

von Joh. Philipp Murray gehaltenen Trauerre¬ 

de (Göttingen 1754) und in Joh. Matth. Ges- 

neri in der ßiogi.aphia ncademica Gottingens. 

T. II. p. 69 — 80 befindlichen, lateinischen Ge- 

dächtnisschrift auf sie, sich linden; allein bey- 

de konnte ich nicht erhalten. 

5) Acoluth, Karl Benjamin E, starb am 29. 

December igoo (vergl. Meusel's Gel. Teutschl. 5te 

Ausgabe und Otto Lex. der Oberl. Schriftsteller 

B. 1. S. 3 ff. B. 5. 595* 94- 

4) A dam i , Gottiieb, D. der Phil., Conrector 

der Nicolaischule zu Leipzig, wie auch des Frauen- 

Collegiums Colbgiat, geboren zu Berthelsdotf in 

Schlesien, studirte seit .1723 zu I.eipzig, anfangs 

Theologie, dann Medicin, habilitirte sich, nach¬ 

dem er bereits 1741 zu I.eipzig Mag. geworden, 

i745> wurde 17J7 Gster und noch in demselben 

'■Jahre Jiicter College an der Nicolaischule, 1752 

Conrector, r753 a!l Christoph Beyers Stelle Colle- 

giat des Frauericollegiums und starb 1777. (S. Krie¬ 

ge! ) Nützliche Nachricht, v. Bemüh, d. Gelehrt, in 

Leipzig. Jahr 1740. S. 27 Jahr 1745. S, 75, 255, 

525. Jahr 1752 S. 132. 33. Eck Symbol, afd hist, 

litt. Lips. Partie. IV. p. XII.) 

§§. 1) Diss. de statua Socratis Atheniensium poe- 

iiitcntiae monumento publico. Lips. 1745. 4. 

4 Bog. (Nützliche Nachr. 1745. R. 73- 74.) 

2) * Phaedri fabularum Aesopiarum libri V. cum 

progymnasmate poetico seu nutaplnasi senario- 

i'uiri, In usum scbolarum. Studio Ai. T. A. 

Lips. 1772. 8* 

5) Adami, Johann Christian, Dr. der Phil,, 

Oberpfavrcr tu d Inspector dei Schule zu Luckau in 

der Niedti lausitz, war zu Lvibber geboren, (wo 

sein Vater gleiches Vornamgns zuletzt G neralsuperin. 

C 31 
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tendent und Oberpfarrer war) und starb im Decem- 

ber 1753* 

i) Biblischer Wegweiser zur Vereinigung 

mit Gott. Lübben 1714. 8- 7 Bogen mit ei¬ 

ner Vorrede seines Vaters (s. Unschuld. Nachr. 

1714. S. 491 — 95)* 

2) Epistolische Haus - Kirchen- und Kindeipo- 

stille. Wittenberg 1754. 8* 

Auch gab er heraus: 

5) Niederlausitzer Gesangbuch. Lübben 1738- 8. 

4) Johann Christian Gottloh Adami's (seines Soh¬ 

nes, welcher schon 1746 starb) Schrift: Jere¬ 

mias, ein Prediger der Gerechtigkeit, vom 

Graf Zinzendorf herausgegeben , widerlegt. 

Wittenberg. 1747. 8> (Dieser Scluift ist das 

Leben seines Sohnes beygefiigt.) 

6) Alardus von Cantliier, Matthias An¬ 

dreas, geheimer Legationsrath und Cabinetssecretär 

des Bischoffs zu Lübeck, Herzogs zu Schleswig- 

Holstein, in Hamburg. 

§§. 1) * Beyträge zur Aufnahme der gelehrten Hi¬ 

storie und den Wissenschaften. Hamb. 1739 — 

i743" 8> (Br gab sie mit Matth. Am, Wodarch 

heraus.) 

2) Gedichte, Reden und Uebersetzungen. Hamb. 

1747. gr. 8* Nene Auflage unter dem Titel: 

* Gedichte und Reden. Mit Vignetten. Hamb. 

1754. gr. 8- (»• Erlang. Beyträge i755- Nr. 

VH. S. no).f 

7) Alberti, Ernst Just., Rector zu Pion. 

1) Progr. de iis, quae circa philosophiae Stu¬ 

dium generatim observanda sunt.4- 

a) Progr. de notione veritatis metaphysicae ac- 

euratius determinanda.4« 

3) Die Gewissheit in der Lehre von dem Wesen 

unsers Geistes 175 . (Neue Zeitung von gel. 

Sachen 1752 S. 123. 240 

Wahrscheinlich ha t er noch mehrere Programmen 

geschrieben. 

8) Albrecht, Erdroann Hannibal , starb am 

7. December 1800. (s. Meusel's Gel. Deutschland 

5te Ausgab 2«) 

9) Am Bühl, Johann Ludwig, Districtsstatt- 

halter in Oberrheinthal, war zu Wattweil, einem 

Dorfe im Toggenburg. 1750 geboren, wo sein Va¬ 

ter Schulmeister war. Schon in seinem zwölften 

Jahre wurde er Gehiilfe desselben und musste end- 

jich, da derselbe fast 30 gut als blind wurde, des¬ 

sen Stelle versehen. Er verlor seine Mutter im 

lgten, seinen Vater im 23sten Jahre. Beyde hin- 

terliessen Schulden, die er mit seinem kümmerli¬ 

chen Verdienste bezahlte. Im Jahre 1776 trat er als 

Schriftsteller mit einigen Gedichten auf. Im 55sten 

Jahre wurde er Hauslehrer eines reichen Schweizers 

Custer, init dessen zwölfjähriger Tochter er, zu de¬ 

ren Bildung, in den Jahren 1736 bis 1789 nach 

Strasburg und Genf reisete. Er begleitete dann 

seinen Gönner auf einer Pieise nach Italien und 

wurde, nach deren Beendigung, von ihm aufs 

reichlichste in den Stand gesetzt, sich nach seinem 

Gefallen anzukaufen. Er erhielt endlich die obge¬ 

dachte Stelle als Districtsstatthalter, starb aber schon 

am 22. April igoo 2 Monate über 50 Jahre alt, 

unverheirathet. 

§§. 1) Einzelne Gedichte in Musenalmanachen. 

2) Gedichte. Nach des Verfassers eigner Aus¬ 

wahl zum Drucke befördert. Nebst dessen 

Biographie und Bildniss. St. Gallen u. Leip¬ 

zig in Commission bey Hausknecht und Suppi i- 

ans Wittwe. i8°3- 112 und 176 S. 8* (vergl. 

Neue allgem. deutsche Bibi. B. gj. St. 2. II. 5- 

S. 304 — 512.) 

10) Andrea«, Johann Samuel, Kaufmann zu 

Erfurt. 

§§. 1) Eloquence d’un Suisse ä la Franqoise, oder 

Beredtsamkeit eines französisch gesinnten Schwei¬ 

zers von Manufakturen. Aus dem französischen 

Grundtexte. Erfurt 1750. 4. 

2) Sendschreiben des so berühmt- als Grundge¬ 

lehrten Tit. plen.' Herrn Grafen d’Atgaiotri 

hochgeb. Excell. die Handlung betreffend, aus 

dev ltaliänischen gebundenen Schreibart ip un¬ 

gebundene Deutsche übersetzet, durch J.S. An¬ 

drea, Majae Enkel. Erfurt 1750. 4. 

3) Prose au roi dePrusse, oder Verehrungsvolle 

an Se. Köpigl. Maj. von Prcussen gelichtete 

prosaische Zuschrift, welche aus der gelehrten 

Feder der Madame Cure zu Paris geflossen 

und der Schönheit wegen übersetzet durch J. 

S. Andrea. Erfurt 1751. 4. 

11) Aren ho Id, Silv. Johann, ein Advocat zu 

Hannover, der noch 1750 lebte. — In seiner, an 

Schriften zur Geleln tengeschichte und seltenen Bü¬ 

chern sehr reichen, Bibliothek, befanden »ich gegen 

700 Stück gedruckte Briefsammlungen und iiberdiess 

eine grosse Anzahl ungedruckter Briefe, unter de¬ 

nen sich besonders eine starke Anzahl von Briefen 

des berühmten Historikers Johann Georg von Eckardt 

und ein starker Band von Avtographen, aus den 
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Zeiten der Reformation , anszeichneten. Ans diesen 

Briefen wollte er bloss die Anekdoten abdrucken 

lassen. (Oelrich's Tagebuch einer gelehrten Reise 

vom Jahre 1750 in Bernoulli Sammlung kurzer 

Reisebeschreibung. B. V. S. 142.) Er hat jedoch 

von diesen Biiefsammlungen weiter nichts, als ein 

Verzeichniss unter folgendem Titel drucken lassen: 

Conspectus bibliothecao universalis historico - lit- 

terario - criticae epistolarum, typis expressarum et 

rnanuscriptarum: illustiium ornnis aevi et erudi- 

tissimorum auctorum , ordine populorum et tem- 

poris studiose collectae. Hannover 1746- 4* *9 

Bogen (Nene Zeit, von gelehrten Sachen 1746. 

s. 694. 95.) 

Ergänzungen dieser Schrift liefern : 

Friedr. Christ. Lessers Zusätze von raren Brief¬ 

stellern f so in Silv. Joh. Arenholds conspectu 

bibliotliecae universalis epistolaris nicht gedacht 

werden (in der Aitonaer gelehrten Zeitung 1748’ 

St. 52.) 

12) Ascher, Joseph, ein pjivatisirender Ge¬ 

lehrter zu Wien geboren zu Wernsdorf in Böhmen 

2i. März 1 755, welcher 1798 den 30. Sept. auf dem 

Schloss Ebenfurt in Niederösterreich starb und meh¬ 

rere Schriften , ohne seinen Namen zn nennen, her- 

ausgab.— M. s. Schlichte groll Nekrolog. iXterJalirg. 

2r B. 3. 530 f. War Mitarbeiter an der in Wien 

herausgekomroenen Predigerkritik, seine eiste Schuft 

war eine Gelegenheitsschrift bey der Ueberschwem- 

mung der Leopoldsstadt 1784 eine kur?e Beschrei¬ 

bung des Osmannischen Reichs etc. 

15) Auerbach, Johann Moritz, D. der Me- 

dicin zu. 

§§. Friedrich Hofmann's , politischer MedicuS, 

oder Klugheitsregeln, nach welchen ein junger 

Medicus seine Studia und Lebensart eimicluen 

soll, wenn er sich will bei'ühmt machen ui.d 

geschwinde eine glückliche Praxin zu erhalten 

begehret. Aus dem Latein, übersetzt. Leipz. 1752 

3. 19 Bogen (Neue Zeit. i752* S. 208) 

1}) Azzoni, Joseph, Dr. der Rechte, rtais. 

königl. Commercienrath, ordentl. Prof, der Institu¬ 

tionen zu Prag, Beysitzer des biscböfl. Domca- 

pitels daselbst, königl. Fiscaladjunct und gescliwor- 

ner Advocat des Königreichs Böhmen. 

§§. 1) Diss. de confessione civil! et criminali ad 

tit. X., Pand. et Cod. de confessis. Addita 

juiis Boemici dispositione et observationibus 

practicis. Prag i75°- 4. 52 Bogen stark (s 

Horti nxusar. amoeniss. »751* P* 2i6j. 

d) Diss. de contumacia. ib, i752» 4» 

33 

*5) Bär, Friedrich Carl, D. der Philosophie, 

hon. schwedischer Gesandschaftsprediger zu Paris, 

Mitglied der Schwedischen, Göttingischen, Augs- 

burgischen gelehrten Gesellschaften und Correspon- 

dent der Gesellschaft der Wissenschaften zu Paris. 

§§. 1) Leichenrede auf Moritz des H. R. R. 

Grafen von Sachsen. Frankfurt und Leipzig 

1751. 4- 

2) Essai sur les apparitions, traduit d’AUemand 

de Mr. Meyer (in des Abt Lenglet R.ecneil de 

dissertations sur les apparitions. Tom. II. Part. 

I. 1751. 12.). 

3) Lettre sur l’origine de l’imprimerie, servant 

de reponse aux observations publiees par M. 

Fournier sur l’ouvrage de M. Schöpflin. Stras¬ 

burg (Paris) 1761. 8. 

4) Essai liistorique et critique sur les Atlantiques. 

Paris 1762. g. 

5) Dissertation philologique et critique sur Ie 

voeu de Jephte. 1765. 12. (Vergl. Adelung z. 

Jöcber B. 1. S. i534« La France literaire. 

Tom. I. p. 170. (Paris 1769. 3.) 

r6) Baron, Ernst Gottlob, königl. preussischer 

Kammermusiker und Lautenist, war zu Breslau ge¬ 

boren und halte anfangs die Rechte stndirt. 

§§. 1) Historisch theoretische und praktische Un¬ 

tersuchung des Instruments der Lauten. Niirn- 

berg 1727, 8* 14 Bogen. (Vor dieser Schrift 

findet sich sein Bildniss von J. W. Stör.) 

2) Abriss einer Abh. von d. Melodie. Berl. 1756. 4. 

3) Veisuch über das Scnüne, aus dem I’ranzös. 

übersetzt nebst Gresset's Rede von dem uralten 

Adel u. Nutzender Musik. Altenb. 1756. gr. g. 

4) Aufsätze in F. W.Marpurgs histor. krit. Beytr. 

zur Aufnahme d. Musik. B. i u. 2. (vgl. Hamberg. 

Gei. 1 euschl. l.Ausg.S. 17), — Mehrere Nadir, 

von ihm findet man wahrscheinlich in Gerber s 

Lex. der Tonkünstler, drs ich nicht besitze. 

17) Freyherr von Bartenstein, Johann 

Christoph, röra. kais. wirklicher geheimer Rath, 

böhmischer und üsteireichisclier Vicekanzler und 

der illyrischen Societäts - Hof-Deputation Präsident, 

war 1689 °der 1 690 zu Strasburg von bürgerlichen, 

protestantischen Eltern geboren, studirte daselbst, 

trat zur katliol. Religion über und wurde Nieder-Oe- 

sterreichischcr Kegierungsrath. Nach seiner gesche¬ 

henen Nobilitirung war er viele Jahre lang am kai¬ 

serlichen Hofe Staatssecretär und erhielt endlich die 

zuerst gedachten fctellen , in denen er am 6ten Au¬ 

gust 1767 im 7gstGn Jahre zu Wien staib. (Neues 

histor. Handlexikon B. III. S. 119.) 

$§. 1) Diatriba de bello imperatori Carolo V. a 

Mauritio Saxone illato, turbisque inde in im, 

[3 *] 
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perio exortis. (praes. Joh. Henr, BÖcler) Stras¬ 

burg 1710. 

2) Diss. de heredipetis et causis corrnptae juris- 

prudentiae. eb. 171t. 

5) * Natur- und Völkerrecht, entworfen von ei¬ 

nem grossen Staatsminister. Wien und Erlan¬ 

gen 179°* 258 un^ VIII. S. 8- (Diese Schrift 

verfertigte Bartenstein schon im Jahre i754* 

zum Unterricht des nachherigen Kaisers Josephs 

II.; allein erst im gedachten Jahre gab sie ein 

Ungenannter heraus (vergl. allg. Lit. Zeit. 1792 

B.III. Nr. 177. S.41. 42). — Adelung zum 

Jo eher B. 1. S. 1453 ist aus diesem Artikel 

zu ergänzen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Leipzig, Adv. liennicke. 

In Nicolai's interessanter Gedächtnissschrift auf 

Engel heisst es, da von Engel’s Universitätsjahreii 

die IVede ist: „Besonders ward damals ein gewis¬ 

ser jetzt ganz vergessener Professor Zachariä in Ro¬ 

stock und in Biitzow für einen grossen Ki: chenleli- 

rer gehalten. Der Vortrag dieses Mannes, ange- 

iiillt mit fromm klingenden Spielcreyen und hart¬ 

herzigen Verdammungen, missfiel Engel’n sehr. Er 

vernachlässigte daher in ßützow beynahe ganz die 

theologischen Vorlesungen. 

Gotthelf Traugott Zachariä, der im Jahre 

1760 Professor der Theologie zu Bötzow ward, 

war diess , so viel ich weiss , nie in Rostock. Ton 

diesem, nachher nach Göttingen und von dort nach 

Kiel berufenen (1777 verst.) Theologen kann mau wohl 

nicht sagen, dass er jetzt ganz vergessen sey, da er als 

einer der Männer, denen die Theologie Reinigung 

von Schlacken und wichtige Fortschritte verdankt, 

in dem Andenken eines Jeden leben muss, der sich 

um diese Wissenschaft und ihre Geschichte beküm¬ 

mert. Man vergl. z. B. (Pistorius) Recension von 

dessen biblischer Theologie, inr 16. Bande der all- 

gem. deutschen Bibliothek. Ob zu Bötzow Z’s» Vor¬ 

trag noch mit fromm klingenden Spielereyen und 

hartherzigen "Verdammungen angefnllt war, weiss 

ich nicht; seinem späteren C-haiakter scheint das 

ganz zu widersprechen. Sollte nicht Engel etwa 

von Döderlein dergleichen gesagt haben ? oder sollte 

nicht, wras Engel von des Professors Vater, dem damals 

vielgeltenden ZacliariäSuperint. inParchim (Engels Ge¬ 

burtsstadt) erzählt haben mag, irrig von dem Soh¬ 

ne verstanden seyn? — Dass übrigens auch de« 

jungem. Zachariä Vo.trag Engel’n nicht befriedigte 

und der Theologie zu erhalten, vermochte, ist 

wohl erklärbar. 

Ratzeburg. Dietz. 

7'Vcrner, Pastor Barbicnsis 

(s. Int. Bl. für Lit. u. Kunst 1303. Sr. 43* S.765) 

möchte unbezwcifelt Mag. ffferner Steinhausen 

8eyn, der daselbst zu Barby 1545 als Supeiintendent 

sein Amt angetreten hat (damals nennten sie sich 

noch Pastores) und am 17. Decemb. 1588 gestorben 

ist. S. Dietmann, der A. C. zugeth. Pi iestc. sch. 

in d. Chf. Sachsen etc. IV. S. 107, 

Indern ich diesen ganzen gelehrten Aufsatz 

des Herrn B. Kordes durchgelesen hatte, so ver- 

muthete ich, einen kleinen Beytrag für die Zukunft 

zu dem 

Bartholom. Georgieviz 

geben zu können. Ich besitze nämlich folgendes 

Buch: Cronica, Ahconterfayung vnd entiverffung 

der Turkey mit yrem begryff, Inhalt, Provintzen, 

Völkern ankunjft, Ilryegen, Sigen, nyderlag'e, glau¬ 

ben, Religio, Gesetzen, sitten, Regiment, Pollicey, 

reutterey, fromkeit vnd hossheit, von einem Syhen- 

barger 2.2. jar darinnen gefangen gelegen, inn Latein 

beschryben, durch Sebastiä Franc k verteutscht. 

Sschtzehen Nation, Secten vnd Parthey, allein 

Der Christenheit ja d'e einigen christlichen glaub~e. 

Neulich widerumb vberlesen, Corigiert vnd gebessert. 

Hierunter ist ein, nicht ohne Zeichnung ge¬ 

fertigter Holzschnitt, einen türkischen Kriegsauszug 

vorstehend und darunter die Jahrzahl M. D. XXX. 

(so weit der Titel) in 4 maj. 

Auf der andern Seite sagt Seb. Franck in der 

Vorrede: „Der Leser soll diese Chronik von ihm 

verteutscht, corigiert und bessert hynnehmen, vor¬ 

mals scy sie auch getruckt, aber an viel orten, wisse 

nicht, ob es seiner bösen gschrillt, oder seins ab- 

wesens, dass er nicht selbs im truck mit corrigiert 

habe, oder des vnfieisä vnd hinlessigkeit des tru- 

ckers schuld sey', nit also fleissig \md an viel ort- 

ten gefelsclit ausgegnugen. “ Hierauf folgt nun: 

Vorrede des Lerers vnnd Sibenburgers. Dieser er¬ 

zählt, dass im Jahr 1457 bey Absterben Kaiser 

Sigismund, zwischen den Ungarn und Teutschen 

wegen Erwehlung eines Römischen Künigs grose 

Zwietracht entstanden sey. Der Grostiirk, J\lorat 

heg habe sich dieses zu Nuze gemacht und die Ge- 
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gend der Siebenburg überfallen, um ganz Ungcrland 

zu unterdrücken. Weil aber grosc Wasser eingetre¬ 

ten , so habe derselbe sein Spitz schlecht auf die 

Siebenburg geeicht. Zu dieser Zeit sey er der Ver¬ 

fasser (der sich aber nicht nennt), ein Junger umb 

15 oder 16 Jahr ans dieser Provinz bürtig, von der 

statt 6 ein er Geburt (diese wird auch nicht bemerkt) 

ein Jahr vorher hinweggezogen und hab in ein 

StäJtkin, auf Ungrisch: Sehebesch, auf Teutsch: 

Mülennbach , studierung halb sich begeben. Hier 

sey er von den Türken, die dieses Städtgen einge¬ 

nommen, in einem Thurm halb tod gefunden, ge- 

fabet und an einen Kaufmann verkaufet worden, 

der ihn nebst andern Gefangnen gefesselt bis Adiia- 

nopel, wo der stahl des grosen Königs damals ge¬ 

wesen, gebracht. Von diesem Jahr 1456 bis 1458 

habe er das allerhärleste Gelängniss erlitten, dar¬ 

innen er 7mal verkauft , "Jtnal entronnen und Jmal 

•wieder gefangen und mit Geld erkauft worden, 

endlich sey er mit türkisch-kaiserl. Fveybriefen über 

Meer davon gekommen. Dieses ist seine ganze 

Biographie. Nun fangen sich die Capitel an. Un¬ 

ter der Rubrik eines jeden Capitels steht niehren- 

theils ein sich darauf beziehender Holzschnitt. (Schade 

ist es, dass in meinem Exemplar nur XVIII Capi¬ 

tel voihanden sind, die übrigen fehlen, ich kann 

daher auch die Bogenzahl nicht bestimmen) Das 

I. Gapitel handelt von der Türken ankunft und her- 

kommen etc. Das II. von merung der T. sect und 

wie sie den Namen Turcus haben empfangen. Das 

III. von der Sorg, list und Anschlägen der T. die 

Christen zu falten. Das IV- wie die Gefangne be¬ 

halten, kauft und verkauft werden. Das V. von der 

Begierde der T. Magd und Knecht zu behalten, auch 

von der flucht und erledigung derselben. Das VI. 

von den, die nicht gezwungen noch genöthiget, 

•ondern willig in diese Gefahr und Gefängniss sich 

geben und aufopfern. Das VH. von den Kriegen, 

auch von des türken Adel, Hofgesind , schützen, 

Rüstung, krieg, reisen, siegen, Ordnung und regi- 

ment. Das VIII. Capitel von der Türken schein¬ 

baren Sitten, erbarn Wandel, müsigkeit olin’ alle 

leichtfertigkeit inn Kleidung und allen Dingen etc. 

Ich glaube nicht mehr anfühien zu dürfen , um in 

Zukunft lernen zu können, ob dieses nicht eine 

der älte&ten Uebersetzungen des Georgieviz ist. Ilter- 

bey wünschte ich auch noch zu erfahren ob nicht 

in neuern Zeiten eine unpai theyische Biographie des 

Seb. Franc], herausgekommen ist. Denn er war 

kein Wiedertäufer oder sonstiger Sectirer, wozu ihn 

die Ketzerraaclier der damaligen Zeit schufen, nur 

wollte er nicht Paulisch, Kephisch oder Apollisch 

«eyn, achtete die Bibel etc. Doch dieses war da¬ 

mals nicht geuug. —■ 
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Beförderungen und Ehrenbezeigungen, 
0 OO 

Der Pfarrer Bridol , durch mehrere Schriften 

bekannt, ist Professor der biblischen Hermenevtik 

bey der Akademie in Lausanne geworden. 

Der preuss. gell. P,.ath Fdbbentrop ist Chef das 

Veipflegungswesens und die geheimen Räthe Dreyer 

und J/p'estphal sind Staatsväthe geworden. 

Der bisherige Pastor in Rehfeld Hr. Johann 

Friedrich Gottlob Löser, . ist Pastor zu Sachsdorf 
geworden. 

Der geheime Rath und Leibarzt Hr. Dr. Hufe¬ 

land zu Berlin ist vom Könige von Prenssen in den 

Adelstancl erhoben worden und hat eine bedeutende 
Zulage erhalten. 

Der bisherige Professor der allen Literatur zru 

Königsberg, IJr. PJh Siivern ist kön. preuss. Staats¬ 

rath geworden und wird in kurzem die Universität 

verlassen. Hr. Prof. HäÜmann, ehedem in Frank¬ 

furt an der Oder, ist nun in Königsberg Professov 

der Geschichte. 

T 0 d e s f ä 1 1 e. 

Am sg.Oct. iS°8 starb der Syndikus der Akade¬ 

mie zu Greifswaidc Dr. Joh. Ernst JVIeyer. 

In der Nacht vom 3 — 4. L^ecember starb zü 

Weimar der Professor Fernow durch seine Verdien¬ 

ste um das antiquarische Studium und die italieni¬ 

sche Literatur ausgezeichnet. Die von ihm ange- 

fangene Ausgabe der Werke Winkelmanns wird 

vom Hin. Hofralh JVIeyer zu Weimar vollendet 

werden. 

Am g. Dec. starb zu Schafhausen die erste 

Künstlerin auf der Harmonica, JMarianne Kirchgess- 

ner, 5.6 Jahre alt, und seit dem vierten Jahre 

blind. 

Am 14. Dec. starb zu Berlin der sehr geschick¬ 

te Mechaniker und Theatermeister La<*nac. 

49 Jahr alt, der noch zuletzt an einem Antomate, 

einer weiblichen Figur, die das Pianoforte spielt, 

arbeitete. 

Am 15. Decemtn starb zu Paris der Uebersetzer 

derAeneide, Provisor des Lyceums von Limoges, 

JMarie Joseph Hyacinth Gaston. 

Am 16. Dec. staib zu Amsterdam der be' 

rühmte Dichter J. P. Uylenbroeck geboren gm 7. 

Decemb. i74S- D. C. F. Eberhard. 
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Am 27. Decemb. zu Berlin der durch ausge¬ 

breitete Kenntnisse, wie durch militärische Verdien¬ 

ste ausgezeichnete Generallieutenant Leuin von (Jeu- 

sau im 78. Jahr des Alters. 

Am 1. Jan. igoy starb zu Jena der herz, sächs. 

Consistorial - Assessor Dr. Georg Christoph J J ilhehn 

Völker, im 65. Jahr des Alters. 

Zu erwartende Werke. 

Hr. Simonde de Sismondi wird eine Abhand¬ 

lung über die Abschaffung des Papiergeldes dru¬ 

cken lassen. 

Hr. D. Alex. Rave zu Kamsdorf bey Eornen 

arbeitet an einer weitläufigen Geschichte West- 

phaleus. 

Vom Hrn. Kirclienr. Aschenberg zu Hagen hat man 

eine zweyte Sammlung historischer Lieder zu er¬ 

warten, so wie von dem gelehrten Mathematiker P. 

JVLoriz Eilmann zu Meppen (geh. den 15. Mai 1763 

zu Rietberg) einen grossen logarithmischen Kanon 

für alle Zahlen von x — 10,000000 in Decimal- 

mid logarithm. Arbitrage - Rechnung ohne matkem. 

logarithm. Vorkenntuisse. 

Die neue sehr vermehrte Ausgabe von Profess. 

Schwartners Statistik von Ungarn, die mehrereCen- 

suren hat passiren müssen, wird bald erscheinen. 

Hr. Marton, ein berühmter ungarischer Sprach¬ 

forscher, w ird ein grösseres Wörterbuch in ungari¬ 

scher, deutscher, lateinischer und französischer 

Sprache heransgeben. Auch besorgt er von igoy. 

an eine Monatsschrift für die ungar. Sprache. 

Von Hrn. Lor. Bendavid zu Berlin hat man 

bald ein sehr interessantes Werk zu erwarten : Un¬ 

tersuchungen über den ursprünglichen reinen mosai¬ 

schen Glauben, seine Abänderungen und Umwand¬ 

lung in Christenthum und heutiges Judenthum. 

John Gijford gibt das Leben Pitt’s, des letzt¬ 

verstorbenen Ministers, in fünf Bänden heraus. 

Literarische Nachrichten. 

Die Sammlung der in Pästurn ausgegrabnen 

Bronzen, Helme, Waffen u. s. f. und die besten 

Antiken, welche noch in Portici übrig geblieben 

wraren, sind mm in dem grossen Gebäude zu Nea¬ 

pel, Gli Studj, anfgestellt. Aus d. Nachrichten ei¬ 

nes Reisenden im Morgenbl, Nr. 12. S. 46. 

Zu J enedig ist eine jonische Akademie gestiftet 

worden , die einen Preiss von 600 Fr. für ein 

Werk über einen wichtigen Tlieil von der Statistik 

der jonischen Inseln ausgesetzt hat. 

Herr Archivar Delius zu Wernigerode hat bey 

der 50 jährigen Amtsjubelfeyer seines Oheims, de* 

Hrn. Pastor Delius zu Willstedt, eine kleine Schrift 

hei ausgegeben : Ueber die Gränzen und Eintlieilung 

des Ej'zbisthums Bremen, ein Bey trag zur kirchlichen 

Geographie Deutschlands; auf deren ersten 26 Seiten 

er einige allgemeine Ideen über kirchliche Geogra¬ 

phie vorträgt. Er gedenkt überhaupt die kirchliche 

Geographie Deutschlands als Grundlage der politi¬ 

schen zu bearbeiten, und fordert alle Freunde des 

historischen Studiums auf, ihn dabey zu unter¬ 

stützen. Man vei'gl. das Neue Hannöv. Magazin 

St. 1. 1S09. 

In der Schweiz ist x8°8 eine schweizerische 

Musikgesellschaft errichtet worden, die unlängst ein 

Protocoll, zu Lucern , herausgegeben hat. Sie zählt 

87 ordentliche und 6 Ehrenmitglieder. Die schwei¬ 

zerische Gesellschaft zur Beföiderung des Erziehungs- 

Wesens hatte bey ihrer ersten Zusammenkunft zu 

Lenzburg 41 Mitglieder. 

Die kurmärkische ökonomische Gesellschaft hat 

nach einem zweyjährigen Zwischenraum am 5.De- 

cember 1808. wieder eine Versammlung zu Pots- 

dam gehalten. Der Hr. Pred. Germershausen wur¬ 

de zum Director und Hr. Oberhofbaurath Schulze 

zum beständigen Secretär der Gesellschaft ernannt. 

Am 27. Dec. 1808. wurde zu RegensbnrgKep¬ 

lers Monument eingeweiht. Die Büste desselben hat 

Hr. Prof. Doll aus carrar. Marmor, das Basrelief Hr. 

Prof. Dannecker aus parischem Maimor gemacht. 

Vermischte Nachrichten. 

Der Hofconditor des Fürsten Primas, Hr. May 

zu Aschaffenburg hat für den Fürst Primas ein phel- 

loplastisches Cabinet verfertigt, welches dieselben 

Gegenstände wie das des Hrn. Stamaty enthält, mit 

Ausnahme einiger französischer Monumente, deren 

Stelle ab er Deutsche einnehmen. 

In Estkland ist kürzlich eine Ackerbau-Ge¬ 

sellschaft errichtet worden, deren Zwecke vornem- 

lieh sind, den Kartoffelbau unter den Bauern m Esth- 
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land einzuffiliren , und die AnwenJbarkeit aller 

neuen Erfindungen im Ackerbau für Estliland zu. 

prüfen. Der Giaf Stenbock. ist Präsident der Ge¬ 

sellschaft, und. Hr. v. 'Kotzebue Secretär. 

Nach einer königl. baier. Verordnung vom 3. 

Sept. d. J. j goß ist der Johanniter-Orden imjKönigreich 

Baieru aufgehoben; den jetzigen Mitgliedern dessel¬ 

ben bleibt der Betrag ihrer bisherigen Einkünfte ; 

das gesarnmte Vermögen des Ordens aber wird in 

Ba?ern zur Dotation der Bistliümer und ihrer Ka¬ 

pitel, das Gebtiggebliebene aber zur Verbesserung 

des Schulfonds verwendet. 

Herr Molerat zu Paris hat einen Holzessig zu 

bereiten erfunden, der vollkommen reine Essigsäure 

ist und wie jeder andere Essig zum häuslichen Ge¬ 

brauche verwandt werden kann , nach dem Bericht 

einer Deputation des National - Instituts. 

Ausser dem Mammuth ist noch eine ausgestor¬ 

bene ungeheure Thierart Mastodon genannt, entdeckt 

worden, von welcher man Gerippe und Knochen 

in Nordamerica gefunden hat; der Präsident JeJJer- 

son hat dem Nationalinstitut ein vollständiges Ske¬ 

lett dieses Thiers übersandt, das im Staat Kentucky 

ausgegraben worden ist. 

Die Londner Missionsgesellschaft hat aus Ota- 

heite Briefe erhalten, welchen zufolge die Mission 

jetzt mehrere Fortschritte macht selbst mit Unter¬ 

stützung des Königs Po mar re. In London ist eine 

Freyschule errichtet worden, worin jüdische Kinder 

unentgeltlich unterrichtet werden. Die Bibelgesell¬ 

schaft lässt jetzt das neue Testament in türkischer 

Sprache drucken. 

Buchhändler - Anzeigen. 

Staatsxcirthschajt von Christian Jakob Kraus etc. 

Nach dessen Tode herausgegeben von II. von 

yiuerswald etc. 4 Theile. g. Königsberg, bey fr. 

Nicolovius. 5 Thlr. 2.0 gr. 

Der im August lßoy zu Königsberg verstor¬ 

bene Professor Kraus hatte einen äusserst ausgebrei¬ 

teten und entscheidenden Einfluss auf die Meinun¬ 

gen und Ansichten, welche in Bezug auf staats- 

wirthschaftliche Gegenstände in einem grossen Thei¬ 

le des preussischen Staats, und selbst ausser dem¬ 

selben in NorJdeutschland eben jetzt unter den ge¬ 

bildetesten Männern und unter den angesehensten 

öffentlichen Beamten herrschen. Diesen Einfluss 

schafften ihm nicht sowohl Schriftstellerey, als 

vielmehr der äusserst klare , mündliche Vortrag, 

wodurch er sehr viele dankbare Schüler zo, und 

die trefflichen handschriftlichen Aufsätze, welche 

seine zahlreichen Freunde benutzten, und es ist 

daher nur seinen näheren Umgebungen bekannt ge¬ 

worden, dass er ihn verbreitete. 

Um so interessanter muss es jedem gebildeten 

Manne seyn, endlich diesen so vielfältig .wirksam 

gewordenen Gelehrten auch durch öffentlich ver¬ 

breitete Schriften näher kennen zu lernen, und in 

einem Augenblicke, wo das Schicksal des preussi- 

schen Staats so ausgezeichnet die Aufmerksamkeit be¬ 

schäftigt, zu erfahren, welcher Geist, und welche 

Ansichten unter einem grossen Theile der angese¬ 

hensten Diener und Bürger dieses Staates jetzt herr¬ 

schend sind; und welche Verbesserungen sich in 

der Verwaltung desselben erwarten lassen, seitdem das 

öffentliche Unglück die Selbstsucht gezügelt, und 

durchgreifenden Reformen den Weg gebahnt hat. 

Diese vier Bände enthalten das staatswirth- 

schaftliche System , welches der Verstorbene seit 

vielen Jahren mit unablässiger Sorgfalt bearbeitet 

hat und das mit Recht als sein Hauptwerk betrach¬ 

tet werden kann. Der Verfasser ist grösstentheils 

Smith gefolget; aber ihm eigenthümlich ist di« 

grosse Klarheit der Darstellung, welche das Buch 

zu einer eben so gemeinfasslichen ah anziehenden 

Lektüre macht, und es auch ohne unmittelbaren 

Bezug auf den preussischen Staat allen denen em¬ 

pfehlen muss, die, geweckt durch den Geist der 

Zeit, sich jetzt erst eine helle Uebersicht des in 

unseren Tagen so wichtig gewordenen Feldes der 

Staatswirthschaft ohne mühsame Anstrengung erwer¬ 

ben wollen. 

Neue Verlags-Bücher von Mohr und Zimmer in 

Heidelberg. 

Michaelis - Messe 1 goß. 

Boeckh, A., graecae tragoediae principum, Aeschvli, 

Sophoclis, Euripidis, num ea, epae supemmt, 

et genuina omnia sint, et forma primitiva serva- 

ta, an eorum familiis ali^uid debeat ex iis tribui. 

ß maj. 1 Thlr. r2 gr. 

Ewald, J. L,, über Declamation und Kanzelvortrasf. 

ß. 14 gr. 

Gmelin, C. C., flora Badensis alsatica. Tom. III, 

ß maj. 5 Thlr. 8 gr* (in Commission,) 

Hecht, C., Versuch einer Jhcone der R-egistratitr- 
iehre. 3. r8gr> 



47 43 

Kaibel, G. D., Fest- und Kasual - Predigten. n Bd. 

gr. 8- 1 Tlllr- 8 gr. 
Kinderlieder. Ein Anhang zum Wunderhorn. Mit 

Rupfern, gr. 8- geh* 16 Sr- 
Schwarz, F. H. C., das Christenlhum, in seiner 

Wahrheit und Göttlichkeit davgestellt. ir Fand, 

gr. 8* 2 Thlr. 8 gr* Auch unter dem Titel: Die 

Lehre des Evangeliums. » 
Wunderhorn, des Knaben, gesammelt von L. A. v. 

Arnim u. Brentano, zr und 3r Theil. Mit Kupf. 

gr. 8- ge!l* 4 Thlr. 12 gr. 
Zimmermann, Ch., Darstellungen aus der Berg- 

werkskunde. I r Band. MitKupf. gr. 8* 1 Thlr. 

12 gr. 

Bey C. F. Amelang, neue Friedrichsstrasse Nr. 56, 

in Berlin ist erschienen und in allen Buchhandlun¬ 

gen, wie ’ auch auf allen löblichen Postämtern 

Deutschlands zu haben : 

Bulletin 

des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Natur- 

Wissenschaft, so wie den Künsten, Manufakturen, tech¬ 

nischen Geweihen und der bürgerlichen Haus¬ 

haltung; für gebildete Leser und Leserinnen 

aus allen Stünden. 

II e r a u s g e g e b e n 

von 

Siegismund Friedrich Hermbstädt, 

Kon.Preuss. geh. Bathe und Prof., wie auch Mit¬ 

glied verschiedener Akademien etc. 

I. lieft. Jan* 1809* 

Mit .einem Kupfer, gr. 3* Engl. Druckpap. kostet 

16 gr. Preuss. Cour. 

Inhalt: lieber den Zweck dieses Bulletins, 

als Einleitung. — Entdeckung, Zimmer und grös¬ 

sere Anstalten mittelst Dämpfen zu heitzen. — Ent¬ 

deckung des chinesischen Zinnobers. — Erfahrun¬ 

gen über die Bestandteile der Kartoffeln und ihre 

quantitative Verhältnisse in den verschiedenen Arten 

derselben. — Merkwürdige Eigenschaft der Erd- 

, beerpflanze. — Der italienische Leuchtkäfer. — 

Erfindung eines neuen Reisebarometers mir Sper- 

rung. — Ucber die Ersatzmittel des indischen Zu¬ 

ckeis für die bürgerlichen Haushaltungen. Der 

Wichtelzopf und seine Erzeugung. -— Ueber die 

menschlichen Haare und ihre Farbe. — Zuberei¬ 

tung eines dem Champagner sehr ähnlichen Weins 

avs Obstarteu. — Beobachtungen über die Hor¬ 

nissen und den Bau ihres Nestes. — Bey trag zur 

Keuurniss des feinen Pebwerks. — Der Biber, 

das Kastoreum, und die Biberhaare. — Verarbei- 

tung des Amiants zu Gespinust. —1 Der chinesische 

Reisstein. — Der Stein lu. — Der Caffee und 

seine Zubereitung zum Getränk. — Zubereitung 

eines sehr brauchbaren Syrups aus Runkelrüben, für 

bürgerliche Haushaltungen. — Freissauigabcn. —. 
Notiz. — 

Von diesem Journale erscheint mit dem An¬ 

fänge eines jeden Monats ein Heft von 6 — 8 Bo¬ 

gen. Hier Hefte bilden einen Band, der mit einem 

besonderen Titel auf Velinpapier, einem Hauptin¬ 

halte, und da, wo es nulkig ist, mit erläuternden 
Kupfern verseilen seyn wird. 

Vergangenheit und Zukunft 

oder 

Belehrungen und Ermunterungen für meine 

Mitbürger 

v 0 u 

Johann Samuel Bail, 
Ober - Consistorial - Rath. 

Leipzig, 18°8* 

Statt einer R.ecension, mögen einige Stellen 

den Geist und die Tendenz dieser kleinen Schrift 

charakterisiren. — Freussens Staat ist tief gefal¬ 

len; allein er kann sich wieder ei heben und an 

Energie gewinnen, was er an Umfang verloren 

hat; wenn gegenseitiges Vertrauen uns zur Ein¬ 

heit zurückfühlt und vaterländischer Gemeinsinn 

an die Stelle des eigennützigen Egoismus tritt; 

wenn insonderheit bey der Regeneration unsers tief 

gesunkenen Staats, religiöse Sittlichkeit die Basis 

wird und " Männer von erprobten Einsichten und 

bewährter Rechtschaffenheit, in allen Zweigen der 

Staatsverwaltung arbeiten. S. 46. Wer Gott nicht 

treu ist, ist auch seinem Könige und Vaterlande 

nicht treu. Diess zeigt sich besondeis in Fällen 

wo es Aufopferungen und Gefahren, fürs allgemei¬ 

ne Beste giebt. Nur die Religion bindet streng 

und ewig, ihren Mangel vermag nichts zu erse¬ 

tzen. Ichwciss, dass Religion allein noch keinen 

geschicktenFeidheirn und braven Soldaten bildet: doch 

davon bin ich fest überzeugt, dass der Soldat — vom 

Vornehmsten bis zum Geringsten welcher mit allen 

übrigen niilitär. Erfordern isst n Religion vereiniget, 

treuer und eifriger in der Erfüllung seiner Pflichten, ent¬ 

schlossener u. muthiger in Gefahren undmenschl. gegen 

den wehrlosen Bürger u. Landmann seyn wird. 

Das Ganze ist mit wohlgewählten, beziehungs - u. 

bedeutungsvollen Beyspielen, aus der alten und neuen 

Geschichte, begleitet, 

N. 
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INTELLIGENZBLATT j 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 
ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

4. Stück. 

Sonnabends, den flß* Januar 1 Q 0 g. 

Berichtigung einer Berichtigung, im N. A. 

Int. Bl. für Lit. und Kunst zur N. Leipz, 

L. Z. gehör, lgog. St. 51. S. 803. 

W etm Hr. Pred. pTraldau behauptet : „ Stilchs 

druckte zu Nürnberg von i484 bis 1499. We¬ 
nigstens wird sich früher oder späterhin kein Ruch 

mit seinem Namen linden:“ so entging ihm wohl, 

was der sei. Panzer im Vorbericht zu seiner Aelte- 

sten Buchdruckergeschichte Nürnbergs ( 1 "7 o 9 ♦ 4* 

S. g,) bemerkt hat: ,, Georg Stucks von Sulzbach. 

Verrauthlich war derselbe von Sulzbach, aus der 

Oberpfalz gebürtig. Das erste Werk so er i484 
druckte, ist ein schönes Missale. Seine Druckerey 

schien besonders zu dieser Art von Schriften einge¬ 

richtet gewesen zu^seyn. Er- hat auch auf Kosten 

des altern Anton Kobergers gedruckt. In Ilirschens 

Millen. IV. Nr. 29. wird noch eine Schrift ange¬ 

zeigt, die Georg Stucks i5°8 gedr uckt hat. Auch 

besitzt der würdige Hr. Prof. Schwarz in Altdorf 

ein Breviarium ecclesiae Magdeburgern, von i5*4 
mit der Schlussanzeigc in officina Georgii Stücks 

Civis Nurenbergensis impressus. Man findet aber 

schon vorher Sclniften aus dem sechszehnten Jahr¬ 

hundert, die ein Johann Stuchs gedruckt hat, der 

vefrriuthlich dessen Solih war, und seines Vaters 

Druckerey fortsetzte.“ 

Im N. A. Int. Bl. für Lit. und Kunst zur N. 

L. L. Zeit. 1808. St- 5r- S. 8«1 wird angefragt: 
Woher kömmt die Redensart: er schwört Stein und 

Bein? Frisch, der treffliche Gewährsmann mancher 

unbekannter Wörter und Redensarten, bemerkt in 

seinem Teutsck* Lateinischen pj'Örter - Buch, unter 

dem Wort Bein: Stein und Bein schweren, das 

ist: hart, hoch schweren, vnlg. Jovem lapidem iurare. 

Und er hat vollkommen Recht, denn die Römer 

hatten diesen Eidschwur. ,,Jurantes silicem tene- 

baut manu, quem certis verbis additis projiciebant, 

quod dicebant Jovem lapidem jurare, de quo ritu 

videndüs Jgellius 14. N. A. 20. et üb. 1. c. 21. 

Egregie huc faciunt, quae Phil, Caroli ad Agelüi 

1. 1. c. 21. animadversione unica annotavit, formu- 

lam ipsam juramenti sic referens ; Jovem lapidem ju- 

raturi, silicem tenentes his verbis utuntur. Si 

scions fallo, tum me diespiter salva urbe arceque 

bonxs ejiciat, ut ego hunc lapidem. Solenne et 

sanctissimum Jusjurandum Romanorum per Jovem 

lapidem concipiebatur. Cic. 1. 1. Epist. famil. i2 
Quomodo autem tibi placebit (scribit hominem ex 

familia Epicuri) Jovem lapidem jurare, cum scias, 

Jovem iratum nemini esse? Apulejus Üb. de Deo 

Socratis: Quid igitur? Jurabo per Jovem lapi¬ 
dem Romano vetustissimo lita,“ 

Vide Christoph. Besoldi Tb es. pract. auct. op. 

C. L. Dietherri D. 1679. fol. p.915. 

Es ist daher mehr eine Uebersetzung der lat 

Redensart: Jovem lapidem iurare, als es sich auf 

eine deutsche Gewohnheit bezöge, es sey denn, 

dass man den Schwur bey den Heiligen und deren 

Reliquien, dafür an diese Stelle setzen wolle; da 

man bey diesen , bey dem Altar, bey geweihten 

Waffen etc. zu schwören pflegte, ehe die Gewohn¬ 

heit einen Eid zu Gott zu schwören, aufkam. 

S. Hummel Compendium deutscher Alterthü- 
mer (Nürnberg lygg. 8.) S. 146 und 47. 

Nürnberg am 22. Jan. 1809. 

Kiefhaber. 

t4I 
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Anfrage. 

Der Commentator von Ostens JVIysten- S~hulet 

Ein pittoreskes Lehrgedicht über Weisheit und 

Thorheit, im Geiste des hohen Allerthums etc. 

Mannheim igo3. 8* bemerkt auf der letzten Seite 

dieses Buchs ganz am Ende, dass er nächstens dem 

Publicum mittlieilen werde: 

■Angefangene Entzifferung der unlängst entdeckten 

Babylonischen Nägelschriften, nebst einem 

Versuche über combinatorische Ideographie. 

Ist diese wirklich erschienen? Wann und 

wc kam sie heraus? 

rKiefhabet« 

Literarische Bemerkung. 

Als ich meine Abhandlung über Gal. 3» 

für die Pottsche Sylloge erweiterte, stiiss ich auf 

eine Sonderbarkeit, die ich auch in Potts Sylloge 

Commentr. theolog. Vol. V. p. 19^ *n ^er Anmeik. 
t. angeführt habe, und die ich Literatoren nicht zu 

übersehen bitte. Nämlich Joh. Rud. Steckius und 

Joh. Rud. Sterkius haben über die besagte Stelle 

geschrieben ; man vergl. tempe Helvetica tom. V. 

sect. 1. Tigur. 1740, p. 120—i55 URd die Biblio- 

theca Bremensis vet. dass. VH. fascic. 4* (1723-) 
p. 5g^ — 601. Weder der eine noch der andere 

ist bey Jöcher zu finden, und man sollte glauben, 

es sey dtr eine Name verdruckt, und also Steckius 

und Steikius Ein Mann. Allein die ziemlich ähn¬ 

liche Erklärung der angeführten Stelle beyder, weicht 

doch darin von einander ab, dass Steckius aie letz¬ 

ten Worte des 19. Verses für einen stillschweigen¬ 

den Einwurf der Gegner nimmt, Sterkius glaubt, 

Paulus habe mic diesen Worten den Gegnern ctw«s 

«ingestehen wollen. 

Görlitz, am 5-Jan« 18°9‘ 

Anton. 

Woher der Name Alemania? 

Auffallend ist dio Ableitung, welche Melanrh- 

ihen Epp. L. II. p. 421 i» einem Briefe an Chph. 

Stathmion, welcher ohne Jahres - Anzeige, doch 

wie die darin erwähnten Umstände ausweisen, im 

Jahre 1555., Postridie Eartolomaei, d. i. den 25* 

Aug., gtschrieben ist, in diesen Worten angiebt: 

j5— oro Jilium Del, pacis autorem, vt restituat no- 

strae Germaniae pacem, quae nunc vere est Alm an a, 

id est, vidua.“ Doch vergl. Chronicon Carionis 

per IYIelanchthon. et Peucerum (Frcf. ad M. 1624. 

8-) p. 43o f. wo nock andere Ableitungen aus dem 

Hebr., Grieck. und Deutschen angeführt werden, 

L. den 1.Jan. 1309. 

Entstehung, Plan und Statuten der Allgemei¬ 

nen kameralistisch-Ökonom. Societät, 

(Im Auszug.) 

a. Schon vorlängst haben sich in allen Theilett 

von Europa und vorzüglich in Deutschland Verein« 

gebildet, um fast alle theoretische und praktisch« 

Fächer des menschlichen Wissens und politischen 

Wirkens zu vervollkommnen. 

2. Nur die neugeschaffnen Wissenschaften der 

Staats - Oekonomie und Kameralistik, ungeachtet si» 

sich mit Gegenständen — nämlich mit National- 

Reichthum und Staatsvermögen — an denen jedem 

Staate, zumal in unseren Tagen, alles gelegen 6eyn. 

soll, beschäftigen; haben bis jetzt überall noch 

keine, durch gesellschaftliche Wirksamkeit (vires 

unitae agant!) erhöhte Thätigkcit oder Geschicklich¬ 
keit erfahren. 

g. Diese durch die Allgemeine Erfahrung bestä¬ 

tigten Resultate haben den Herausgeber des bereits 

seit drey Jahren bestehenden allgemeinen Kameral- 

Correspondenten, Professor llarl in Erlangen schon 

vor längerer Zeit von dem Bedürfniss und von der Noth- 

wendigkeit der Errichtung einer allgemeinen kamo- 

ralistiscli-ökonomischen Societät überzeugt, von der 

sich in Ansehung der Vervollkommnung der Theorie 

und Praxis viel erwarten lässt, wenn sie eine aller¬ 

gnädigste Bestätigung und einen erhabenen Protector 

erhält, und wenn ferner ihre Gesetze zweckmässig 

sind und ihre Absicht edel ist. 

4. Die Tendenz oder dev Zweck der allgem. 

kam er. Ökonom. Societät ist höchste theoretische und 

praktische Ciiltur der gesarmnten inneren Staats- 

wirthschaft oder Kameralistik und Oekonomie so¬ 

wohl im Ganzen als. Einzelnen; sie soll die grösste 

Aufmerksamkeit und Thätigkcit auf eine höchst wich¬ 

tige Staats - Angelegenheit — auf höchste Vervoll¬ 

kommnung de, Kameralistik und Oekonomie len¬ 

ken, richtige Ideen und reife Erfahrungen darüber 

gleichsam wie in Einem Brennpuncte sammeln, und 

dann in den schnellsten und allgemeinsten Umlauf 

«atzen; viele schlummernde Kräfte wecken, einzelne 

Wirkungsarten vereinigen und einen eben so rühm- 
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liehen als vortheilhaftett Wetteifer aller staatswirtli- 

schafiiichen und kameralistischen Theoretiker und 

Praktiker fortdauernd unterhalten. 

Auf die Art erhalten alle Kenner, Treunde 

und Beförderer dar Staats • Oekonomie - und Rame- 

ral - Theorie oder Kameral - Praxis einen gemeinschaft¬ 

lichen Versammlungsort (ein allgemeines Magazin) 

für die Ausbeute ihres Forschens oder Bsobachtens, 

und so manche Ideen und Gedanken, oder Bemer¬ 

kungen und Erfahrungen werden in Zukunft dem 

Strome der Vergessenheit entrissen werden. 

5. Die allgem. kameral. Oekon. Societät, kann 

durch eine allergnädigste Bestätigung zu einem öf¬ 

fentlichen Institut erhoben werden. 

6. Diese Societät wird auch einen erhabenen 

Protektor verehren. 

7. Die unmittelbare und gewöhnliche Ge¬ 

schäftsführung, die Angelegenheiten der Societät be¬ 

treffend, liegt zunächst dem Director und General- 

Secretär ob. 

g. Der Director leitet die Correspondenz der 

Societät, und an ihn werden alle Briefe und Bey- 

txisre adressirt. Unfrankirte Briefe oder Pakete wer- © 
den nicht angenommen. 

9. Der General - Secretär führt bey allen Si¬ 

tzungen das Protocoll. 

10. Die Aufnahme der Mitglieder geschieht 

mit Wissen und Genehmigung des resp. Protectors, 

wenn Derselbe es verlangt; ahsserdem aber nur 

durch den Director und General - Secretär. 

11. Die Societät nimmt ordentliche, correspon- 

dirende und Ehren - Mitglieder auf. Die Aufnahme 

wird durch Ausfertigung und Uebersendung eines 

von dem Director und General - Secretär eigenhän¬ 

dig vollzogenen und mit dem grossen Societälssie- 

gel bedruckten Diploms bekannt. 

52. Alle, die in den Grund-, Haupt - oder 

Hilfswissenschaften der gesammten inneren Staats- 

wirthschaft oder Kameralistik und Oekonomie theo¬ 

retische oder praktische Kenntnisse bewähret haben, 

also nicht nur staats wirthscliaftliche , kameralistische 

und ökonomische Literatoren oder Naturforscher 

von Profession, sondern auch Finanz- und Polizey- 

beamte, praktische Oekonomen, Bergwerkskundige, 

Forstwirthe, Technologen, Geometer, politische 

Aridimetiker, Geographen und Statistiker, ökonom. 

Baukünstler u. s. w. können als Mitglieder und 

zwar nach Beschaffenheit ihrer Lage und Verhält¬ 

nisse als ordentliche, correspondirende oder Eliren- 

Mitgüeder aufgenommen werden. 

Auch bekommen alle Anspruch, als Ehrenmit¬ 

glieder Wgenommen zu werden, die an die So¬ 

cietät ausgezeichnete Natur - oder Kunst-Produkte, 
Modelie, Bücher, Geidbey träge oder andere Ge¬ 

schenke einsenden, und sich also auf irgend ein» 
Art um dieselbe verdient machen. 

io- Alle wirklich aufgenommene Mitglieder sind 

perpetuirlicbe Mitglieder, und können, wenn sie 

das Diplom nicht sogleich mit Protest zurückge- 

schickt haben, ohne triftige Gründe nicht mehr 
austreten. 

14* Alle Mitglieder ohne irgend eine Ausnah¬ 

me und ohne Rücksicht, in welcher der dreyCias- 

sen sie sich befinden, haben das immerwährende Recht, 

neue Mitglieder vorzuschlagen, und können sich 

desshalb an den Director der Societät wenden. 

15. Alle Mitglieder sind verbunden, alles, was 

zur guten Aufnahme und zur Verbesserung der So¬ 

cietät dienen kann, ihres Orts beyzutragen, auch 

dem Director anzuzeigen, und die Erreichung des 

Zweckes der Societät auf alle mögliche Art zu beför¬ 

dern, Theils durch Mittheilung neuer Entdeckun¬ 

gen und wichtiger, aber nicht allgemein bekann¬ 

ter, Verordnungen oder Beschreibungen besonderer 

Luitur - Anstalten, Theils durch Einsendung von 

Abhandlungen und Theils durch Eeyträge zu den 

Naturalien - und Kunstsammlungen oder zu der Bi¬ 
bliothek der Societät. 

16. Alle ordentliche und correspondirende Mit¬ 

glieder verbinden sich, jährlich wenigstens Eine 

ungediuckte Abhandlung oder Einen schriftlichen 

Aufsatz einzusenden, obschon die Societät von jedem 

Mitgliede wohl zwey und auch noch mehrere Aufsätze 

zu erhalten wünscht. Auch sind sie verpflichtet, von 

jeder ihrer in Zukunft erscheinenden Druckschriften, 

wenigstens Ein Exemplar an die Societät einzusenden. 

17. Es werden für jede Aufnahme, wenn nicht 

besondere Rücksichten eine Ausnahme von der Re¬ 

gel machen, 5 Gulden rliein. Taxen bezahlt. Auch 

sollen jährlich bey der öffentlichen Versammlung 

von jedem ordentlichen Mitgliede 2 Fl. rheinl. und 

von jedem correspondirenden oder Ehrenmitglieds 

1 Fl. rliein. entrichtet werden. Dagegen finden 

aber keine bey andern dergleichen Societäten übli¬ 

che monatliche Eeyträge Statt. 

18- Der Sitz oder Versammlungsort der Socie¬ 

tät befindet sich da , wo der Director sich aufliält. 

19. Sie versammelt sich regelmässig viertel¬ 

jährlich und hält auch alle Jahre Eine öffentliche 

Versammlung, von der vorher zeitig genug alle 

correspondirende und Ehrenmitglieder in Kenntnis» 
gesetzt weiden. 

20. Die Societät giebt alle Jahre Preissaufgaben 

über allgemein wichtige und den Zeitbedürfnissen 

angemessene Gegenstände der gesammten inneren 

Staatswirthschaft oder Kameralistik und Oekonomie 

[ 4 *) 
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auf, und zwar jede zu 5° bis 100 Fl. rhein. Diese 

werden von dem Director im Namen der Societät 

ausgeschrieben, 

' Wollen patriotische Beförderer der Staatswirth- 

scliaft oder Kameralistik und Oekonomie , sie seyen 

Mitglieder oder nicht, höhere Preise aussetzen oder 

besondere Preissfragen bestimmen, so stellt es ihnen 

frey, sich mit dem Director darüber in Correspon- 

denz zu setzen. 

Die Beurtlieilung der eingesandten Preiss- 

schriften wird einem Ausschüsse der Societät 

den der Director zu ernennen hat, übertragen. 

Aber jedes Mitglied dieses Ausschusses muss vorher 

dem Director schriftlich bezeugen , dass es kein 

Preissbewerber sey. Wird der Preiss einem Concin-- 

renten zuerkannt, der kein Mitglied der Societät 

ist, so werden dem Sieger von dem Preisse 10 Fl. 

abgezogen; es wird ihm aber dafür ein Ehrendi¬ 

plom Taxfrey überschickt. 

23. Die Societät wird zwar, ihrer Bestim¬ 

mung gemäss, manche eingesandte Aufsätze derre- 

spect. Mitglieder, besonders wenn diese es aus¬ 

drücklich verlangen, durch den allgem. Kameval- 

Correspondenten sogleich der Publicität übergeben. 

Aber sie wird doch auch ausserdem und ausser den 

Preisschriften noch von Zeit zu Zeit andere Schrif¬ 

ten herausgeben und besonders die grösseren Ab¬ 

handlungen ihrer Mitglieder in eigenen Bänden lie¬ 

fern, wovon jeder Contribuent oder Verfasser der 

darin befindlichen Abhandlungen Ein Frey-Exem¬ 

plar bekommt. 

26. Zu Ende eines jeden Jahres wird von der 

Societät ein gedrucktes Conrpte rendu erscheinen, 

welches folgende öffentliche Bekanntmachungen ent¬ 

halten soll: 

ein namentliches Verzeichniss des erhabenen 

Protectora, aller ordentlichen, correspondiren- 

den und Ehrenmitglieder der Societät; 

2) eine Angabe aller der Societät von ihren Mit¬ 

gliedern gelieferten ungedruckten Abhandlun¬ 

gen, Druckschriften und anderweitigen Bey- 

träge; 

3) eine Anzeige aller der Societät von Nicht-Mit¬ 

gliedern im Laufe des Jahres zu Theil gewor¬ 

denen Beyträge und Geschenke von was immer 

für einer Art; 

4) eine Rechenschaft für den Fortgang der Socie¬ 

tät ins Besondere sowohl als auch über die 

Fortschritte der Culfur der innern Staatswirth- 

schaft oder Kameralistik und Oekonomie im All¬ 

gemeinen und in allen policii ten Staaten; 
und 

5) eine Ftechnung über Einnahmen und Ausgaben- 

Gelehrte Gesellschaften. 

Die TT etterauische Gesellschaft für die gesanini- 

te Naturkunde hielt am 2ß. Dec. vor. J. ia den ihr 

vom Iranzüsischcn Gouvernement im Schlosse zu 

Hanau emgeräumten Zimmern ihre dritte, öffentliche 

Sitzung. . Herr Director Dr. Gärtner machte die 

Versammlung mit dem bekannt, was seit der letz¬ 

teren Sitzung vorgefallen , und in gesellschaftlicher 

Hinsicht wichtig war. Unter den zur Bibliothek 

der Societät während dieser Zeit gelieferten Beyträ- 

gen zeichneten sich ^vorzüglich ein prachtvolles 

Exemplai \ 011 Pallas flora rossica und Boniare Di- 

ctionnaiie d’histoire naturelle VJ. Vol. in 4. aus. 

Die von der Gesellschaft für die verschiedenen 

Zweige der Naturgeschichte bestellten Referenten 

hielten Vorträge aus den eingelaufenen zum Abdruck 

in den Schriften der Societät bestimmten, Aufsätzen. 

Mit der nächsten Ostermesse wird das erste Heft 

der Annalen der Gesellschaft erscheinen. Herr Di¬ 

rector Hofrath Meyer von Offenbacli las eine Ab¬ 

handlung über den Unterschied zwischen Gänsen, 

Enten und Schwanen und zeigte dabey mehrere sehr 

interessante zoologische Präparate vor. Die Ver¬ 

sammlung schritt hierauf zur Wahl der zur Auf¬ 

nahme in Vorschlag gebrachten Naturforscher und 

Gelehrten und wurden als Ehrenmitglieder die Her¬ 

ren Kanonikus Rahn in Zürich, G. H. R. Harles 

in Erlangen, R. R. von Günderode in Darmstadr, 

Staatsrath von Witzleben in Cassel , Sr. Durchl. 

Prinz Maximilian von Neuwied, J. R. von Türk 

in Yverdun, Bergrath Zschocke in Aarau , Major 

Benoit aux ponts Märtel, Oberförster von Münch¬ 

hausen, Agent Beurard in Meissenheim ernannt, als 

correspondiYende Mitglieder aufgenommen, die Her¬ 

ren Kammerjunker von Motz in Bieber, Borson in 

Turin, BergUiiector Wagner zu Schwatz in Tyrol, 

Brun in Kopenhagen, Scriba,- Pfarrer zu Ullricli- 

stein im Vogelsgebirge, Oclisenheimer, Schauspieler 

in Wrien, Mayer, Apotheker in Frankfurt, Chavan- 

nes in Vevay, Busch in Frankfurt und Herieart de 
Thury zu Grenoble. 

Am 26. Jan. feyerte die Rqn. Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin ihr Stiftungsfest durch 

eine öffentliche Sitzung. Es wurde eine, Abfiand- 
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lung des Hrn. Obermedicinalrath Kla-proth über den 

am 5. Sept. igoß bey Lissa in Böhmen erfolgten 

Steinregen vorgelesen. Hr. Prof. Biirja sprach über 

ein 170g der Akademie vorgelegtes Project zu einer 

allgemeinen Sprache, Hr. Prof. Fischer über die 

Frage; gibt es Gegenstände des jugendlichen Unter¬ 

richts, welche durch die Natur der Verstandeskräf¬ 

te selbst bestimmt und vorgeschrieben und daher 

dem Geist eben so unentbehrlich als Luft und Nah¬ 

rung dem Körper sind? Herr Geh. Rath Erm an 

las ein Memoire des Hrn. Abbe Sestini über das Fi¬ 

nanzwesen des türkischen Reichs vor. 

Tn einer Versammlung der kön. deutschen Ge¬ 

sellschaft zu Königsberg zur Feyer des preussischen 

K rönungsfestes am ig. Jan, las Hr. Prof. Krug eine 

Abhandlung über den Begriff des Ideals vor, und 

zeigte, dass es ein dreyfaches Ideal, der Wissenschaft, 

de£ Kunst, und des Lebens, gebe. 

Vermischte Nachrichten, 

Für das Ungarische Nationalmusetim zu Ofen 

hat der Erzherzog Palatin von dem Siebenbürger 

Schriftsteller Hrn. von Eder eine Sammlung sieben¬ 

bürg. Handschriften und Oirginalurkunden erkauft, 

auch das Münzcabinet mit einigen alten Gold- und 

Silbermünzen und die Antikenkammer mit einigen 

Idolen bereichert. 

Zu Königsberg wird die Schlossbibliothek mit 

der Universitätsbibliothek vereinigt werden. 

Zu Hofwyl nimmt im April das landwirt¬ 

schaftliche Institut seinen Anfang , der erste 

Cursus wird vom April bis September dauern, 

und alle Haupt- und Hilfswissenschaften um¬ 

fassen. 

Urei s s fragen. 

Der Kaiser von Oesterreich hat fünf Preissauf¬ 

gaben, betreffend Surrogate indischer Arzneyen be¬ 

kannt machen lassen, und für jede derselben 500 

Ducaten in Golde bewilligt. Es sind folgende: 1, 

Was gibt es im Inlande oder im europäischen Con- 

tinent für KörpeT in den drey Naturreichen (ausser 

den im Wiener Dispensatorium befindlichen), wel¬ 

che sich durch hervorstechende Heilkräfte auszeich- 

nen, und welche derselben sind die zuverlässigsten 

Surrogate einzelner wiiksamer Ileilkörper? 2. wel- 
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cnes ist das beste inländische Surrogat des Kam- 

pliers ? 3. welcher einzelne Ileilkörper (den Arse¬ 

nik ausgenommen) oder welche Zusammensetzung 

von mehrern Heilkörpern, ist das beste Surrogat 

der Fieberrinde? 4. welche Pflanze kann die Sen- 

nesblätter ersetzen? welcher inländische Heilkörper 

(ausser der Gratiola) die Jalapa? was giebt es für 

ein Surrogat der Ipecacuanha, Mineralkörper unge¬ 

rechnet i 5- wie lässt sich das Opium ersetzen? 

Die Preisschriften müssen bis zum letzten Decemb. 

iflog an das Directorium der medicinischen Facul- 

tät zu Wien postlrey, unter den gewöhnlichen Be* 

dingungen, eingesandt werden. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen* 

Die Herren Profess, Schott und Krüger allhier 

haben Gratiflcationen (eraterer von 200 Tlilr. - letzte¬ 

rer von 150 Th Ir.) ersterer auch wegen Ablehnung 

eines Antrags einer ordentlichen theolog. Prof, auf 

der Univ. zu Kiel, eine jährliche Pension von- 300 
Thlr. erhalten. 

Der zweyte Hofprediger zu Königsberg, Hr. 

JFpoyda, ist zum kön. preuss, Consistorialrath. er¬ 
nannt worden. 

Der Herr Leibmedicns Dr. Marcard, hat die 

herzogl. Oldenburgischen Dienste verlassen, und 

bleibt mit den Charakter eines geheimen Raths in 

fürstl. Waldcckschen Diensten, wird künftig de« 

Winter in Hamburg, den Sommer aber in Pyrmont 
als Brunnenarzt znbringen. 

Todesfälle. 

Den 25. Novemb. igoß starb Ja. TTKlh, Franz 

TEolf, Prediger zu Britz, Tempelhof und Päecks- 

dorf bey Berlin, geb. in Stettin 1762. . . Sein© 

in Berlin ißog, ß* herausgekommene Schrift: Voll¬ 

ständiger Confirniationsactus mit neuen Liedern und 

der dazu gehörigen Musik, erregte damals viel Be- 

wegung. In Mensels Gel. Deutschi, findet er sich 

nicht, wohl aber in G. L. Pächter Allgem. Biogr. 

Lexik, etc. geistl. Liederdichter (Leipz. 1804, 80 

Den 19, Decemb. igog starb zu Warschau 6r 

Jahr alt, Carl Kortum, ehemal. kön. preuss. Stadt* 

rath, Lombard-Director und Mirglied der kön. Ge¬ 

sellschaft der Freunde der Wissenschaften. Sollte 

wohl' der Ernst von Kortum beyni Meusel, der 
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1748 geboren» und Gubernialra-th in Gallizien ist, 

mit diesem eine Person seyn? sie kommen mit dem 

Geburtsjahre überein, auch beyde in Polen, Zu 

bemerken ist noch, das Carl Kortum, dessen Todes- 

Anzeige in Hamb. Corresp. 18991 Nr. 9. sich be¬ 

findet , in Bieliz in kais. Schlesien geboren wor¬ 

den ist. I 
* 

Am 25. Dec. n. St. starb zu St. Petersburg 

der Gehiilfe der Sternwarte bey der kais, Akadem. 

der Wissensch. daselbst, Carl Ulrich Theodor IVIeyer, 

Z2 Jahre alt. 

Am 5. Jan. 180-9 starb zu Paris def Besitzer 

eines an Antiken, vornemlich Gemmen und Vasen 

reichen, durch Millin’s Mon. inedits bekannten Ca- 

binets, Peter NicoTaus van Horn van V loesivick, ge¬ 

boren zu Amsterdam, den 27- Marz j745* Von 

seiner frühem Gemmensamnriung wurde r78y ihm 

das meiste entwandt und nach England gebracht. 

Er war Mitglied der antiquarischen Gesellschaft zy. 

Cassel. 

Den 6. Jan. starb zu Halle Johann August 

Eberhard, geb. zu Ilalberstadt, den 3i.Aug. J738* 

war anfänglich Prediger am Arbeitshause zu Berlin, 

dann Prediger zu Charlottenburg, nachher Fhilos. 

P. P. O. zu Halle und erhielt den Titel als kön. 

preuss. geheime Rath, ward auch Ehrenmitglied der 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Von sei¬ 

ner allgemeinen Geschichte der Philosophie zum 

Gebrauch der akademischen Vorlesungen kam Halle 

1796 in 8- die zweyte Ausgabe heraus. Uebr. s. 

Meusel. 

Am 12. Jan. starb zu Augsburg der durch 

mehrere juristische Schriften bekannte Stadtgericlm- 

jath, Mclch. Holscher. Er war zum Appellations¬ 

rath zu 'J’rient ernannt 

Am 16. Jan. starb Karl Friedr. Kretschmann, 

Gerichts - Actuarius zu Zittau, wo er am 4. Dec. 

1738 geboren war. Unter dem Namen, der Barden¬ 

dichter ist er mehr als zu gut bekannt, s. Ottp 

Ober!. Gel. Lex. 

Am 22. Jan. starb zu Hamburg der Professor 

am Johanneum Lorenz Andr, Noodt, im 66. Jahre 

des Alters. Das Lehramt hat er seit 1776 bis vor 

zwey Jahren verwaltet. 

An demselben Tage starb zu Berlin der bekann¬ 

te geographische Kupfersteher, Mitglied der konigl. 

Akademie der Künste, Carljäck, im 46. Jithnj des 

Alters. 

""" 
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Es wird zum Verkauf angeboten zu herabge¬ 
setzten Preisen. 

1) Die allgemeine deutsche Bibliothek vom Jahr« 

1765 an, vollständig, in ng Bänden, nebst 21 Bän¬ 

de Anhänge mit 6 dazu gehangen Registern. 139 

Bände. 

2) Die neue allgemeine deutsche Bibliothek vom 

Isten bis mit den 77steu Band, nebst g Bände 

Intelligenzblätrer und 10 Bände Anhänge mit 2 

Register in Summa 95 Bände von den Jahren 

1793 bis 1303. > 

5) Die Bibliothek der schönen Wissenschaften und 

freyen Künste, ir bis i2r Band, vom Jahre 1757 

bis 1762. Ia halb Franzband. 

4) Die neue Bibliothek der schönen Wissenschaften 

und freyen Künste 72 Bände von 1765 an bis 

I,So6 nebst 5 Bände Register. In halben Franzb. 

5) Die Leipziger Intelligenzblätter vom Jahre 1763 

an bis igoö nebst einem Band Piegisterg bis x7g* 

in Summa 45 Bände in rot-h Papier gebunden. 

6) Die Anzeigen der Leipziger ökonomischen So- 

cietät, vop der Ostei messe 1780 bis mit Michael¬ 

messe 1807. Mit Kupfern 54 Stück. 

7) Journal Oeconomique de Paris 46 Stück monat* 

liehe Hefte. 

8) J8 Jahrgänge des Hamburger Correspondenten, 

vom Jahre 1779 an bis mit 1797. 

Im Museum erfährt man wo obige Werke z.v 
bekommen sind. 

B u.chhändler - An zeigen. 

Gesammelte Briefe 

von 

Juli e. 

Zweyter, dritter und vierter Band. 

Mit g Kupfern von Peatzel. 

Leipzig 1809, bey Heinrich Gräff. Preis 

3 Thlr. 12 gr. 

Anspruchsloser und bescheidner trat wohl sel¬ 

ten ein Buch vor das Publicum, als der erste Theil 

von Juliens Briefen. Ein entschiedner Beyfall aller 

edlen Leser belohnte die, Unterhaltung und Vered¬ 

lung beabsichtigende Verfasserin desselben. Der 2tQ, 

5te und 4te Band ist nunmehro erschienen; sie 

vollenden diess interessante und belehrende Werk. 
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Juliens letzter Brief an Laura sey die einzige 

Anzeige an die Leserinnen, welche ein warmes Ge¬ 

fühl für das Gute und Schone haben. Sie sagt: 

„Auch mir, meine Laura! auch mir hast Du 

in dem Bilde der Vollendung ein Ziel aufgestellt, 

dem ich von nun an und immer nachleben werde. 

Al it dem Schwesterkusse wollen wir es uns gegen¬ 

seitig zeigen, wenn die Zeit an dem Bilde des in- 

nern Ideals ihre Rostflecken ansetzen will. An der 

äussern Gestalt mag sie ihren Raub begehen, ruhig 

wollen wir es bemerken, wie sie eine Bliithe nach 

der andern entblättert, aber die des hohem Sinnes, 

welche der Ewigkeit Frucht bringen sollen, sie 

wollen wir im ewigen Frühling der Tugend und 

Poesie erhalten, und in der Thätigkeit eines reinen 

Lebens immer schöner wieder aufblühen sehen.“ 

„Sieh hier einen Abdruck Deiner Blätter. — 

Sollen unsre Schwestern nicht auch dieses Bild be¬ 

sitzen? Warst Du nicht immer bereit, das Gute 

zu spenden, wie Du es auch mit Entzücken von 

andern empfingst, und jedes schöne Bild, von Schwe¬ 

sterhand gezeigt, mit Wärme und Beyfall an Dein 

Herz drücktest ? Gewiss so weiden auch unsre 

Schwestern diese Blätter in den Kranz ihre3 Lebens 

mit einflechten. Dein Immergrün und Epheu wird 

seine Bliithcn erhalten, und dann noch ihr Eigen¬ 

thum werden, wenn auch diese welken.“ 

Den edlen deutschen Frauen und Mädchen, wel¬ 

che bey der Wahl ihrer Lecttire nicht nach solchen 

Schriften haschen, die der groben Sinnlichkeit das 

Wort sprechen , den ausschweifenden Begierden 

durch gleisende Gemälde neuen Reiz und- Stoff ge¬ 

ben , sondern eine , aus der Wirklichkeit entlehnte, 

aber moralisch gute Personen bezeichnende, Schil¬ 

derung der verschiedenen abwechselnden wichtigen 

Situationen des Lebens bieten, gewähren diese Brie¬ 

fe eine erheiternde Unterhaltung. Sie sind ihnen 

aber auch dabey eine Stütze, woran sie sich bey 

ähnlichen, die blühenden Jahre des Lebens vorzüg¬ 

lich betreffenden, Verfällen halten können. Das 

unverdorbene Mädchen sehe in ihnen den Spiegel, 

worin sich ihre Unschuld darstellt, sie lerne daraus 

der ihr drohenden Gefahr entgehen, die für das 

Wohl ihres Gatten und ihrer Kinder zärtlich besorg¬ 

te Gattin und Mutter erkenne in diesem Werke ihr 

Bild und die Mittel zur Erhaltung des häuslichen 

Glückes. Der Gatte, der Geliebte, der Vater, der 

Sohn, erkenne darin und erfülle die Pflichten, die 

ihm allein ein heitres glückliches Loos fallen lassen. 

Gerülnt und zu den Wünschen der Verfasserin erho¬ 

ben, wird ein jeder Leser diesen Briefen, selbst nach 

öfterm Darchlesen, stets neue Befriedigung, neue# 

Vergnügen danken. 

6s 

Zu Anfänge des Octobers ist Nr. *5. oder des 

siebenten Bandes erstes Heft von dem 

Journal für die Chemie, Physik und Mineralogie, 

herausgegeben von Dr. A. F. Gehlen 

erschienen und versandt worden. Der Inhalt des¬ 

selben ist folgender: 

1) J. W. Ritters Versuch einer Geschichte dar 

Schicksale der chemischen Theorie in den letz* 

ten Jahrhunderten. 

fi) A. Volta, über den Hagel. 

3) A. H. Klaproths Untersuchung des blättrige» 

Talks, des gemeinen Glimmers, des grossblättri¬ 

gen und schwarzen Glimmers. 

4) Dessen Untersuchung des chines. Reissteins. 

5) Sweigger, wird der chemische Process durch 

den elektrischen bedingt ? 

6) Darcet, über das durch Alkohol dargestellt# 

Kali und Natron, 

7) Notizen. 

Mit diesem Stücke beginnt der dritte Jahrgang, 

welcher gleich den beyden ersten 10 Thlr. kostet; 

zur Erleichterung des Ankaufs aller drey Jahrgänge 

dieses Journals, erbietet sich jedoch die Verlags¬ 

handlung, solche für 4 Friedrichsd’or oder 14 Laub- 

thaler zu erlassen, wenn man sich vor Ostern 1809 

deshalb meldet; späterhin tritt der Ladenpreis von. 

10 Thlrn. für den Jahrgang wieder ein. 

Inhaltsanzeige 

von 

Voigts, N., europäischen Staatsrelationen , dreyzehn« 

ten Bandes erstes Stück, Frankfurt am Main in, 

der Andreüischen Buchhandlung. 

I. Ueberblick. Der europäische Staatenbund. 

II. Französisches Reich, 

III. Spanien. , 

IV. Italien, 

V. - Deutschland oder der rheinische Bund. 

VI. Russland mit Schweden , Dännemark und 

Preussen. 

VII. Ungarn oder die österreichische Monarchie, 

VIII. Griechenland und die europäische Turkey. 

Von nachstehendem Werk 

Bulletin de Phnrmacie, redige par M. M, PariüCÄ* 

tier, Cadet, Planche, Bonilay, Boudet etc. 
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liat unterschriebene Buchhandlung durch einen in 

diesem Fache rühmlichst bekannten Gelehrten eine 

deutsche Uebersetzung veranstaltet, welche ebenfalls 

in monatlichen Lieferungen erscheinen wird, 

Leipzig, im Jan. i8°9- 

Baumgärtnersche Buchh. 

In der Joh. Georg Benj. Fleischerschen Buchhand¬ 

lung in Leipzig ist so eben erschienen und für 

4 Thlr. 12 gr. in allen Buchh. zu haben die 

Vierte durchgängig verbesserte mit Erläuterungen 

und Anmeldungen vermehrte Auflage von Leben 

und Meinungen auch seltsame Abentheuer Eras¬ 

mus Schleichers, eines ieisenden Mechanikus. 2 

Theile. Mit 8 Kupfern und dem Portrait des Ver¬ 

fassers. 

Ein Buch, das so viele Auflagen erlebt und 

dadurch seinen verdienten Beyfall so wie seinen ho¬ 

hen Werth begründet hat; bedarf bloss einer Be¬ 

kanntmachung ohne weitere Empfehlung um Freun¬ 

de angenehmer und belehrender Lcctiire auf dassel¬ 

be aufmerksam zu machen. - Keiner Leihbiblio¬ 

thek sollte diess interessante Buch fehlen. 

Bey Friedrich Nicolovius zu Königsberg in Preussen 

ist erschienen: 

Die Biene, eine Quartalschrift von A. v. Kotzebue. 

38 und 4s Heft, k i Thlr. 4 gr. 

Johanna die erste, Königin von Neapel. Trauersp. 

in 5 Akten. 1 8 gr- 
Die Familien - Neckereyen. Lustspiel in 3 Akten. 

Nach Goldoni bearbeitet. 16 gr. 

Kraus, Ch. Jac., Staatswirthschaft, nach dessen To¬ 

de 'herausgegeben von Hans von Auerswald, 3r 

4r Band. 3 Thlr. 
__ __ dessen kleine Schriften, herausgegeben von 

Hans von Auerswald. ir Band, Aulsätze staats- 

wirthschaftlichen Inhalts. 1 Thli. iö gr. 

Klein, E. E., Vorlesungen, gehalten in der Akade¬ 

mie der Wissenschaften zu Berlin in den zur 

Feyer des königl. Geburtstages bestimmten öf¬ 

fentlichen Sitzungen. 5 gr* 

Können die Gutsbesitzer die Aufhebung der Patri- 

monial- Gerichtsbarkeit wünschen? 5 gr. 

> 6/p 

Boeckh, A., graecae tragödiae principum, Aesch^li, 

Sophoclis , Euripidis, rum ea, quae supersunt, 

et genuina omnia sint et forma primitiva serva- 

ta, an eorura familiis aliquid debeat ex iis tri- 

bui. g maj. Heidelbergae. Mohr und Zimmer. 

1 Thlr. 12 gr. 

Da der letzte Bogen in der Abwesenheit des 

Verfassers fehlerhaft abgedruckt und versendet ist, 

so ist der nachher an dessen Stelle gesetzte verbes¬ 

serte Bogen an die Buchhandlungen nachgeschickt 

worden, von welchen die Käufer denselben zu be¬ 

ziehen haben. 

Linnaei philosophia botanica erscheint in be¬ 

vorstehender Leipziger Oster-Messe in einer neuen 

Bearbeitung. Zur Vermeidung alles Streits zeige 

ich an : dass den einzigen rechtmässigen Verlag 

dieser Bearbeitung der Buchhändler Kümmel voii 

mir erhalten. 

K. Sprengel, 

Prof, der Botanik in Halle. 

Auction in Helmstedt. 

Des Professor Eisenhart liinterlassene Bücher¬ 

sammlung juristischen, antiquarischen, historischen 

u. s. w. Inhalts wird den x. May und folgende Tage öf¬ 

fentlich verkauft werden , der Catalog ist in den 

mehresten Buchhandlungen und bey den Antiquars 

zu haben; Aufträge besorgt der Buchhändler 

C. G. Fleckeisen. 

Helmstedt, den 24. Jan. 1809. 

Bey dem Buchhändler Fleckeisen ist erschienen : 

Le Praticien franqois^ oder der französische Prakti¬ 

ker, enthaltend: 1) den Geist und die Theorie 

der Process - Oi dnung nebst Formularen, 2) An¬ 

wendung und Jurisprudenz des Civilgeset?buches. 

xr Band in gr. 8- 1 Thlr. ß gr. 

Der Admiral. 51'Tlieil. 8- 1 Thlr. 

Bey Johann Gottlob Beygang in Leipzig ist 

zu haben: 

Predigt am dritten Sonntage des Advents, den n. 

Decemb. 1808 in der Universitätskirche zu Leip¬ 

zig gehalten von Dr. Franz Volkni. Reinhard, kön. 

sächs. Oberhofpr. und Rirchenrathe. Preis 4 gr. 

\ 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEirZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

5. Stück* 

Sonnabends, den Februar 1809. > 

Uebcr die combinatorische Methode. 

(Fortsetzung des im ersten Stücke abgebroche¬ 

nen Aufsatzes.) 

8» Die Menge der Fälle, wo man die combina¬ 

torische Methode anwenden könnte, scheint auf 

den eisten Blick unermesslich gross zu seyn. Zwar 

sind ihre von der Comb'inationslehi e entlehnten 

Operationen sehr einfach, da sich alles auf ein 

Zasanunen setzen ( combinatio) und Versetzen (per- 

mutatio) von Zeichen l educirt; allein das dadurch 

vorgebildete Zusammensetzen und Versetzen von 

Vorstellungen ist gerade eine der Hauptoperationen 

des menschlichen Geistes, womit wir unaufhörlich 

beschäftigt sind, so oft nämlich als wir nicht blos 

gegebene Vorstellungen auffassen oder schon vor¬ 

handene Vorstellungen zergliedern, sondern durch 

Veibindung und Anordnung der bereits vorhande¬ 

nen neue Vorstellungen erzeugen. So ist das Bil¬ 

den neuer Begriffe ein Zusammensetzen von Merk¬ 

malen; so entstehen bey Vergleichung der Merk¬ 

male mehrerer Begriffe raannichfaltige Urtheile durch 

Zusammensetzung und wenn die niedrigem Begriffe, 

die ein höherer unter sich fasst, in verschiedenen 

Hinsichten eingetheilet werden ; so ist diess ein 

mehrmaliges ^'ersetzen der Theilc seiner Sphäre. 

Ehen so ist auch das Dichten neuer Anschauungen, 

bald wenn s;e im Raume beharrende Gegenstände 

«bbilden, ein Zusammensetzen ihrer neben einander 

liegenden Theiie, bald, wenn sie in der Zeit vor¬ 

übergehende Erscheinungen darstellen, ein Zusam¬ 

mensetzen ihrer auf einander folgenden 1 heile. Bil¬ 

den wir aber diese Anschauungen weiter aus und 

ändern bey Objecten im Raume die Stellung und 

Lage oder bey Eischeinungen in der Zeit die Ord¬ 

nung der Succession ihrer Theiie, so ist auch 

diess ein Versetzen. Da wir nun, so oft wir mit 

diesem Zusammensetzen und Versetzen von Vor¬ 

stellungen beschäftiget sind, der Combination und 

Permutation ihrer Zeichen uns allerdings bedienen 

könnten, so scheint es, als liesse sich von der 

conibinatorischen Methode die ausgebreitetste An¬ 

wendung machen und man sollte glauben, ihr Ge¬ 

biet umfasse mehr als die Hälfte unseres gesamm- 

ten Sinnens und Denkens. 

9. Allein bey weiterm Nachdenken zeigt sich 

bald, dass es thörich.t wäre, die Zeichencombina- 

tion auch da anwenden zu wollen, wo man seinen 

Zweck eben so leicht, schnell und sicher erreicht, 

wenn man bey dem gewöhnlichen Verfahren bleibt 

und seine neuen Vorstellungen unmittelbar aus Vor¬ 

stellungen bildet, so dass mau sich zwar der Zei¬ 

chen, ohne die wir unsere meisten Vorstellungen 

nicht wieder erwecken können, bewusst wird, aber 

doch von den Zeichen selbst abstrahirt und seine ganze 

Aufmerksamkeit auf ihren Inhalt richtet. Nur da 

kann es lathsam seyn von diesem Verfahren abzu- 

gehsn, wo man seinen Zweck zu neuen Vorstellun¬ 

gen zu gelangen offenbar leichter, schneller und si¬ 

cherer erreicht, wenn man die gewöhnliche Metho¬ 

de umkehrt und sich durch Zeichen auf Vorstellun¬ 

gen führen lässt, so dass man vom Inhalte der Zei¬ 

chen abstrahirt, seine ganze Aufmerksamkeit auf sie 

selbst und ihre Verhältnisse richtet und dann erst, 

wenn die gesuchten Zeichencomplexionen gefunden 

sind, sich den Inhalt derselben hinzudenkt *9, Durch 

) \\ ie in der Buclistabenrechenkunst geschieht. 

Leibnitz sagt einmal: Id praestat Algebra, vt 

veiitas quasi picta, velut machinae ope expressa 

in charta deprehendatur. Oeuvr. T. 5. p. 34. Die- 

stssey, fügt er hinzu, „beneheium superioiis sci- 

entiae, quam Combinatoriam Characteristicam 

appellare soleo.“ 

C53 
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diese Bedingung wird die Anzahl der Fälle, WO 

rnan die combinatorische Methode empfehlen hann, 

um vieles vermindert; indessen bleibt ihre Sphäre 

noch immer gross genug. Man muss um diese 

zu übersehen, unterscheiden, ob die combinatoii- 

sche Methode zur Mittlieilung oder zur Erfindung 

Von Vorstellungen angewendet werden , ob sie di¬ 

daktisch oder heuristisch gebraucht werden soll. Auf 

die erstere Art ist sie unstreitig, besonders bey 

schriftlicher Mittheilung sehr oft zu brauchen; so 

oft man nämlich voraussetzen darf, dass den zu 

belehrenden Subjekten die Elemente der Anschauun¬ 

gen und Begr iffe, die sie sich bilden sollen, schon be¬ 

kannt sind und durch Zeichen angedeutet werden 

können. Denn bey keiner andern Methode der 

schriftlichen Mittheilung lässt sich, was man zu 

lehren hat, in so unglaublich gedrängter Kürze und 

mit so vollkommener Sicherheit, alles zu erschöpfen, 

darstellen. Eingeschränkter ist der hevristische Ge¬ 

brauch der combinatorisclien Methode tlnd nur unter 

folgenden Bedingungen zu empfehlet). Erstens wenn 

man von den Elementen, woraus die neuen Be¬ 

griffe oder Anschauungen combinirt werden sollen, 

eine deutliche Vorstellung und von den Ganzen, 

die aus diesen Theilen entstehen sollen, einen hin¬ 

reichend bestimmten Begriff bat. Zuweilen bedarf 

ei einer mühsamen Untersuchung, theils um den 

erwähnten Begriff gehörig zu bestimmen, theils um 

zu einer hinreichend vollständigen Uebersicht der 

erforderlichen Elemente zu gelangen; und bey die¬ 

ser Untersuchung lässt sich nicht die combinato¬ 

rische Methode, sondern nur freye, au keine Zei¬ 

chen gebundene Meditation anwenden. Oft ist in¬ 

dessen diese lange Vorbereitung nicht nötliig, 

theils wenn dcrBegrin von den zu combinii enden Gan¬ 

zen so einfach ist, dass er sich sogleich hinreichend 

bestimmen lässt, theils wenn man nicht nötliig fin¬ 

det, sich die ganze Gattung der Elemente, aus de¬ 

nen man Complexionen bilden will, vollständig auf¬ 

zuzählen,sondern glaubt seinenZ weck erreichen zu kön¬ 

nen, wenn nur eiue beträchtliche Anzahl detse.ben 

aufgefühit wird. Zweytens «bet wird auch, wenn 

die combinatorische Methode hevristisek gebraucht 

werden soll, vorausgesetzt, dass man die Absicht 

hat, nicht bios einige, sondern viele oder alle 

Complexionen gewisser Elemente zu bilden, um 

daraus entweder eine oder etliche zu irgend einem 

Behuf herauszulesen oder alle in irgend einer Hin¬ 

sicht zu betrachten. Denn will man blos einige Com¬ 

plexionen , gleichviel welche, sich bilden, so be¬ 

darf es dazu keiner kunsfmässigen Combination; 

man findet sie ohne Mühe entweder durch freyes, 

von den Zeichen abstrahirendes Denken, aber auch 

durch ein desultorisches Combiniren der Zeichen 

ohne alle Kegeln. Wünscht man hingegen eine be¬ 

trächtliche Anzahl von Complexionen schnell zu 

übersehen, um darunter auswählen zu können, so 

ersparet das regelmässige Combiniren unstreitig viel 

Zeit und Nachsinnen; und will man alle Comple- 

xionen, die sich aus einer gewissen Anzahl von 

Elementen bilden lassen, übersehen, so ist die re¬ 

gelmässige Zeichencombination das einzige Mittel, 

nicht nur jene Complexionen schnell hervorzubrin¬ 

gen, sondern auch sich zu versichern, dass man 

keine übersehen hat. Denn diese Gewissheit lässt 

sich durch freye Meditation ohne Beyhülfe der Zei¬ 

chen schon bey einer nur einigermassen beträchtli¬ 

chen Anzahl von Complexionen sehr schwer und 

bey einer grossen Anzahl gar nicht erlangen. 

io. Ueber jede Gattung der hier nur im All¬ 

gemeinen angedeuteten Fälle, wo die combinatori¬ 

sche Methode anwendbar ist, will ich nun einige 

mehr ins Einzelne gehende Bemerkungen mitthei¬ 

len, Ich werde dabey vorzüglich Beyspiele aus 

verschiedenen Wissenschaften und Kunsttheorien an¬ 

führen, wo sich der Nutzen der Methode bereits be¬ 

währt hat, doch auch zugleich an ähnliche Fälle 

erinnern, wo man sich, wenn man Versuche ma¬ 

chen wollte, von den Vortheilen der Combination 

leicht überzeugen könnte. Auf solche Art glaube 

ich diejenigen, welche Lust und Beruf haben, die¬ 

sen Gegenstand näher zu untersuchen, am besten 

dazu auffordern zu können. Auch wird hierdurch 

die verwickelte Untersuchung, ob sich ganze Wis¬ 

senschaften nach der combinatorisclien Methode be¬ 

handeln Hessen, die ich jetzt ganz bey Seite liegen 

lasse, meines Bedünkens am besten vorbereitet; 

denn will man diess erforschen, so muss man noth- 

wendig erst untersuchen, ob, wo und wie sich 

jene Methode bey der Behandlung einzelner Lehr¬ 

stücke und Abschnitte der Wissenschaften nützlich 

erweiset. Ehe ich jedoch diess zu erläutern unter¬ 

nehme, muss ich, um das combinatorische Verfah¬ 

ren bey solchen Bruchstücken der Wissenschaften 

näher zu beschreiben, über die Beschaffenheit und 

Lonstruction der combinatorisclien Tafeln, deren 

man sich dabey in der Regel zu bedienen hat, eini¬ 

ge Bemerkungen vorausschicken. 

11. Eine combinatorische Tafel besteht aus ei¬ 

ner oder etlichen Reihen von Woiten, mathemati¬ 

schen Figuren, Bildern oder andern Zeichen, wei¬ 

che die Elemente der zu combinirenden Vorstellun¬ 

gen ausdrücken und denen Buchstaben oder Zahlen 

zur Seite gesetzt sind. Mit jeder Tafel muss ein 

Iiegulativ verbunden seyn, welches Anweisung gibt, 

wie man jene durch dis Tafel ihre Bedeutung er¬ 

haltenden Buchstaben oder Zahlen zu Complexio¬ 

nen zu verbinden hat, die, wenn es Combinatio- 
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nensind, die Zahl und Qualität, wenn esPermutatiöncn 

sind, die Zahl, Qualität nnd Anordnung der 7 heile dor 

zusammengesetzten Vorstellungen arteigen, die man 

sich nach diesen Zeicheucomplexicnen zu bilden hat. 

Will man nun eine solche Tafel, es «ey zu 

eignem Gebrauch beym Mecitiren oder zur Belehrung 

für andere verfertigen, so muss man, wenn sie wirk- 

licli nutzbar werden soll, nicht nur einen bestimm¬ 

ten Begriff von den zu combinirenden Ganzen ha¬ 

ben und die Elemente derselben jenem Begriffe ge¬ 

mäss aus wählen, sondern auch diese Elemente in 

langen Reiben aufzustellen vermeiden. Denn da 

sich schon aus wenigen Elementen sehr viele Coin- 

binationen und noch weit mehr Permutationen bil¬ 

den lassen *), so bann man, wenn die Reinen der 

Elemente zu lang angenommen werden, sich leicht 

Aufgaben vorlegen, zu deren Auflösung man ganze 

Wochen und Monate brauchte. Nun lässt sich zwar 

durch das Regulativ Anleitung geben , wie man aus 

einer solchen Menge von Combinationen oder Per¬ 

mutationen gewisse Pas thien , wo die zweckdienlich¬ 

sten zu finden sind , herausheben und also die Ar¬ 

beit abkürzen kann; allein die combinatorischen 

Operationen werden dann leicht sehr verwickelt. 

Besser ist es daher allemal, wenn man eine lange 

Reihe von Elementen hat, sie in mehrere kleinere 

zu theilen, wo sich die Operationen kürzer und 

einfacher einrichten lassen. Auch hat ctiess in den 

meisten Fällen keine Schwierigkeit, da sich durch 

den Begriff von den zu combinirenden Ganzen ge¬ 

wöhnlich leicht ein Eintheiiungsgrund auffinden 

lässt, nach dem man die Gattungen der Elemente in 

Arten und also die langen Reihen 111 kürzere zerthei- 

len kann. Dadurch wird zugleich am besten ver¬ 

mieden, dass man nicht von einer Flut unnützer Com¬ 

binationen (combinationes inutiles) überschwemmt 

wird, wo diebrauchbaren, welche man heTauszusu- 

chen hat, einzeln und sparsam (rarae nantes in gurgi- 

te vasto) umhettreiben; denn bey kurzen Freiheit lässt 

sich diess immer leichter als bey langen voraussehen 

oder wenigstens ahnen und durch eine bessere An¬ 

ordnung der Tafel oder durch Lmäuderung des Re¬ 

gulativs verhüten. 

12. Solcher Tafeln kann man sich nun ER¬ 
STENS mit Vortlicil bedienen, wenn man eine 

Menge Complexionen gewisser Elemente schnell über¬ 

sehen will, um daraus diejenigen, welche für einen 

gewissen Zweck die brauchbarsten sind, herauszule¬ 

sen und vorzüglich um solche zu finden , die unge¬ 

wöhnlich oder ganz neu, die nur selten oder die noch 

nie gebraucht worden sind. 

-■— ~~ 

Zwölf Elemente z. B, geben schon 4>°95 Combi¬ 

nationen u. achtElemente 40,320 Permutationen, 

13. Schon bey einer kleinen Anzahl von Ele¬ 

menten bedient man sich der Zeichencombhiation 

nicht ohne Vortheil. Es sey z. B. die Aufgabe für 

irgend eine Decoration Sträusser oder Kränze von 

Rosen von zweyeriey Farben anzugeben und man 

Labe die Wahl unter 

a. weissen, b. blassrothen, c. carmesinrothen, d. 

feuenothen, e. gelben und f. dunkelbraunen 

Fiosen. Hieraus lassen sich 15 Sträusser oder Kränze 

von zweyeriey Farben zusammensetzen. Wer nichts 

von den Pvegelri der Combination weiss, wird schon 

ziemlich viel Zeit brauchen, wenn er diese 15 Kran¬ 

ze sich vorstellen will, um darunter den für seine 

Decoration passendsten aufzutinden. Wer jene Fle¬ 

geln kennt, wird sich von abedef die 15'Billio¬ 

nen ab, ac, ad u. s, w.. aufschreiben und nach An¬ 

leitung derselben in wenig Minuten alle Kränze über¬ 

sehen. Wer im Combiniren ein wenig geübt ist, 

wird die Buchstabencombinationen nicht einmal auf- 

sclneiben , sondern sich im Kopfe bilden, oder auch 

die Buchstaben gar* nicht, sondern nur die Tafel 

brauchen und sich nach Einleitung der Combina- 

tionslehre die weissen Rosen mit alten übrigen von 

b bis f, die blassrothen mit allen übrigen von c bis f, 

die carmesinrothen mit allen übrigen von d bis f u. 

s. vv. verbunden vorstellen; wo er denn mit seiner 

Aufgabe noch geschwinder fertig werden wird. 

Das letztere, sagt man vielleicht, werden viele 

von selbst, ohne Anweisung der Combitiationslelire 

tlmn. Ich will es zugeben; uaftn combiniren sie, 

ohne es zu wissen. Aber- man lege ihnen einmal 

eine andere, nur ein wenig mehr verwickelte Auf¬ 

gabe vor. Es sollen z. B. Kränze oder Gellänge von 

Blumen von dreyerley Farben gebildet werden und 

man hat die Wahl unter Blumen von den sechs oben an¬ 

geführten Farben. Hier lassen sich 20 Kränze oder Ge¬ 

hänge zusammensetzen. Wer die R-egel kennt, wie 

aus den Billionen ab, ac u. s. w. die 20 Ternionen. 

abc, abd u. s. w. gebildet werden, wird kaüm eine 

Minute mehr Zeit brauchen, um alle Kränze za 

überseheü, als bey der ersten Aufgabe. Wer jene 

Piegel nicht kennt, braucht vielleicht dreymal so 

viel Zeit und ist am Ende doch ungewiss, ob er 

nicht einen Kranz und vielleicht gerade den schön¬ 

sten oder passendsten übersehen hat. 

Es wäre unnöthig, aber nicht schwer , eine 

Menge ähnlicher Aufgaben anzuführen. Bey Zim- 

mervevzierungen z. B. wo man unter mehrern Or¬ 

namenten und Farben, bey Lnftpflanzungen wo man 

unter mehrern Blumen- und Strauckarten die Wahl 

hat, kommen die Fälle häufig vor, wo man alles, 

wa sich daraus componiren und grnppiren lässt, 

durch Combination in wenig Augenblicken üb eise 

t5 *] 
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hen könnte und also gewiss nicht geneigt wäre, 

das erste das beste zu wählen, wie man nur zu 

oft thut, weil jene Uebersicht zu viel Zeit und 

Nachsinnen kostet. 

14. Versetzungen sind für diejenigen, welche 

nichts von der Combinationslebre wissen, noch 

schwerer zu bilden als Combinationen. Ohne Kennt- 

niss der Piegeln hat man Mühe , auch nur die 24 

Versetzungen, die 4 Elemente geben, aufzuschrei- 

ben. Wer die Regeln kennt und ein wenig geübt 

hat, schreibt einePerroutationen Reihe von 6, 8 ul,d 

mehr Buchstaben oder Ziffern eben so schnell hin, 

als man eine Pieihe Zahlen in ihrer gewöhnlichen 

Ordnung schreibt. 

Diese Fertigkrit wäre in vielen Fällen, beson¬ 

ders bey denjenigen Künsten wohl zu brauchen, 

die eine grosse Manniclifaltigkeit in der Anordnung 

der Theile ihrer Produkte zulassen, wie z. B. die 

Decorationsmalerey, die Gartenkunst, auch nicht 

selten die Baukunst und noch öfterer die architek¬ 

tonischen Künste, welche Gefässe, Gerätlie und der¬ 

gleichen bilden. In den Produkten aller dieser 

Künste bemerkt man häufig eine grosse Einförmig¬ 

keit, die unter andern daher rührt, dass man im¬ 

mer einerley Vorbild der Disposition ihrer Theile 

vor Augen hatte. Wer diess vermeiden will, muss 

bey’m Entwürfe seines Werks nie bey der ersten 

Disposition, die er irgend einem wohlbekannten 

Typus nachbildete, sogleich stehen bleiben, son¬ 

dern versuchen, ob er nicht durch mannichfaltige 

Versetzung der Theile seines Werks auf eine andere, 

eben so zweckmässige und vielleicht schönere oder 

doch durch Neuheit gefallende Disposifion kommen 

kann. Hierbey könnte die Zeichencombination oft 

gute Dienste leisten, da sie es so leicht macht, eine 
Menge verschiedener Dispositionen und unter diesen ge¬ 

wiss auch solche heryoizpbiingen > auf die man 

ohne ihre Beyhülfe .nie. veifallen wäre. Nur ist der 

Vonath, den sie herbeyschaftt, gewöhnlich so gross, 

dass man ihn ganz zu durchsuchen nicht unterneh¬ 

men kann. Ein Beyspiel wird. diess anschaulich 

machen. 

Fs sey ein langer, schmaler Gartenplatz gege¬ 

ben, auf dem folgende fünf Partlrien hinter einan¬ 

der liegen sollen: 

a. Ein Blumenparterr. b. Ein Rasenplatz. c. 

Ein Quincunx von Obstbäumen. d. Ein Teich. 

e. Ein Lustwäldchen. 

Da 5 Eh mente 120 Versetzungen geben, so kann 

man sich 120 Gärten denken; in deren jedem jene 

fünf Parthien in einer andern Ordnung auf einander 

folgen. Terner soll in jeder Parthie eine der folgen¬ 

den Decoratior.cn aufgestellt werden : 

1. Ein Pavillon. 2. Eine Voliere. 5. Eine Herme. 

4. Eine Gitterlaube. 5. Eine Vase. 

Diess giebt ebenfalls 120 Versetzungen für die De- 

corationen. Da 6ich nun in jedem jener 120 Gär¬ 

ten die Decorationen auf i2oerley Art vertheilen las¬ 

sen, so macht diess eine Summe von 14,400 Gär¬ 

ten, darunter zwar viele einander ähnlich, aber 

nicht zwey einander vollkommen gleich, und viel# 

auffallend verschieden sind. 

Natürlich kann es niemanden einfallen, diese 

ganze Menge von Gartenplanen mit Buchstaben und 

Ziffern autzusclrreiben und die Musterung passiren 

zu lassen, um sich darunter einen auszuwäh¬ 

len; aber man fänd’ es doch vielleicht der Mühe 

werth, einige Parthien dieser langen Pieihe durch¬ 

zugehen. Die Auswahl dieser Parthien wird er¬ 

leichtert, wenn man die Versetzungen der Buchsta¬ 

ben und Ziffern in gutgeordneten Reihen zu schrei¬ 

ben versteht. Sie zerfallen dadurch in Haupt- und 

Unterordnungen und man erhält damit zugleich eine 

Eintheilung der durch diese Versetzungen vorgebil¬ 

deten Vorstellungen in Haupt- und Unterordnungen. 

Ueberläuft man diese Classification in Gedanken, so 

kann man rauthmassen, in welcher Abtheilung man 

am ersten etwas für seinen Zweck dienliches fin¬ 

den würde, und durch Aufschreiben und Betrachten 

der Perniutationen dieser Abtheilung sich überzeugen, 

ob man richtig gemuthmasst hat. 

So könnte man auch bey der eben angeführten 

Aufgabe verfahren; aber man könnte auch bey die¬ 

ser uiid allen ähnlichen Aufgaben eine andere noch 

einfachere Methode anwenden, die eben so schnell 

zum Zwecke führte. Man müsste nämlich die Stelle 

einiger Theile aus irgend einer Ursache *) als fest¬ 

gesetzt annehinen und nur die wenigen übrigen 

versetzen. 

Bey der obigen Aufgabekann man z. B. bestimmen, 

dass der Rasenplatz b. auf der ersten und der Teich 

d. auf der vierten Stelle liegen soll. Scbieibt man 

nun den Plan des Gartens in Buchstaben auf und 

*) Wäre es eine ßngirte Aufgabe, so könnte man 

als Ursache anntlimen, was man w ollte; wä¬ 

re cs eine wirkliche Aufgabe, so würde sich 

meistens ei >e wiiklfctie Uisaclie 'ei; ln atiifinden 

-lassen, warum man diesen oder jenen Theil 

gerade an diese oder jene Stelle zu bringen 
wünschen müsste. 
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schliesst die Zeichen der unverrüetlichen Parthien 
in Klammern: « 

(b) ac (d) e 

so sieht inan, dass rfUr drey Buchstaben ace zu ver¬ 

setzen sind, und dass man also, da drey Buchsta¬ 

ben 6 Versetzungen geben, nur 6 Gartenplane zu 

betrachten hat, nämlich 

ausser (b) .ac (d) e, auch 

(b) ae (d)yc, 

(b) ca (d) e, 

(b) ce (d) au. s. W. 

Hat man nun aus diesen 6 Gartenplanen, die leicht 

zu übersehen sind, einen erwählt, so kann man 

auf ähnliche Art die Disposition der Decorationen 

für ihn auswählen. Bestimmt man z. B., dass der 

Pavillon i. in der ersten und die Gitterlaube 4* in 

der fünften Parthie liegen soll, so ist der Plan der 

Disposition in Ziffern ausgedrückt 

(0 2 3 5 (4) 
und nur 2, 5 und 5 zu versetzen. Man hat also 

wiederum nur unter 6 Dispositionen zu wählen, 

nämlich unter den Versetzungen: 

(0 235 (4) 

(0255 (4) 

(05*5 (4) u. s. w. 
Gesetzt aber, man wollte sich damit nicht be¬ 

gnügen , sondern noch ein Paar Versuche macken, 

so könnte man leicht ein Paar andern Parthien oder 

Decorationen feste Stellen anweisen und übrigens, 

wie hier beschrieben worden, verfahren; so wie 

man auch bey der weiter oben angegebenen Weise, 

wenn man in einer Haupt- oder Unterordnung nichts, 

was man wünschte, gefunden hätte, leicht eine oder 

ein Paar andere durchgehen könnte. 

So viel ist gewiss, dass man dergleichen Rei¬ 

hen von Versetzungen, man mag nun grosse oder 

kleine Stücken derselben durchgehen, selten ohne ei¬ 

nigen Gewinn betrachtet; gewöhnlich kömmt man 

dadurch auf manchen Einfall, den man ohne dieses 

Mittel gewiss nicht gehabt hatte. Durch Versuche, 

besonders mit Aufgaben der oben genannten Künste, 

kann man sich hiervon am besten überzeugen. 

r5. Auch die Combination und Versetzung geo¬ 

metrischer Figuren führt auf Vorstellungen von Ge¬ 

stalten, die in manchen schonen und mechanischen 

Kü nsten wohl zu brauchen sind und auf die man 

ohne jenes Mittel schwerlich gefallen wäre. 

Die bedeutendsten Versuche dieser Art hat man 

mit Vierecken gemacht, die durch eine Diagonale 

in zwey Triangel getheilt sind, wovon einer mit 

heller, der andere mit dunkler Farbe ausgeführt ist. 

Ars Carreaux von Fayence, die diese Figur vorstell¬ 

ten, pflegte man ehedem in Frankreich Fussböden 

zjisammenzusetzen. Diess gab dem Mathematiker P. 

Truchet Aulass zu untersuchen, wie man in diese 

Zusammensetzungen nach den Regeln der Combina- 

tionslehre mehr Mannichfaltigkeit bringen könnte. 

Er beschrieb die Methode, die er dazu vorschlug, 

in einem Aufsatze, den er der künigl. Akademie der 

Wissenschaften nebst i oo Abbildungen solcher Fuss- 

büden vorlegte, wovon 30 bey seinem Memoire 

in Kupfer gestochen noch zu sehen sind *). Die 

meisten sind sehr einfach, aber doch von gefälligem 

Ansehn; man war überrascht, dass sich aus eine» 

so simpeln Figur so vielerley Zierliches bilden liess. 

Ein anderer Mathematiker P. Donat, wurde dadurch 

aufgemuntert, Truchets Idee in einer eignen Schrift 

weiter auszuführen. Er gab eine andere, bessere 

Methode an und fügte die Abbildungen von 72 nach 

derselben construirten Dessems bey, die meistens von 

noch gefälligerm und zierlicherm Ansehn sind, als 

die Truchetischen. Auch brachte er eins Berech¬ 

nung bey, wodurch man auf die unermessliche Men¬ 

ge der nach seiner Methode möglichen Combinatio- 

nen aufmeiksam gemacht wurde; die erste Classe, 

welche die einfachsten Zusammensetzungen enthält, 

begreift schon über 65,000, die zweyte über i6Mil- 

lio nen, die dritte über 4000 Millionen verschiedener 

Desseins. Späterhin wurde man hierdurch auf Er¬ 

findung eines Spiels, Jeu du parquet genannt, ge- 

führet, wozu 64 oder 100 mit solchen githeilten 

Vierecken bemalte Täfelchen gehörten , die man auf 

einer hölzernen Tafel mit erhöhtem Rande z.saminen- 

setzte, um sich an diesen manniclifaltigen Gebilden 

zu ergötzen. Man kennt jenes Spiel auch in Deutsch¬ 

land und hat es noch mehr vervollkommnet ***_). Wer 

das dazu gehörige Geräth oder auch nur von Papier 

oder von Carton gemachte Viertcke vor sich hat* 

kann sich leicht überzeugen, dass durch Combina¬ 

tion derselben nicht nur viele, sondern auch sehr 

artige Zusammensetzungen von verschiedenem Cha¬ 

rakter entstehen, indem diese bald schlicht und ein¬ 

fach, bald reich und prächtig, bald schwer und 

*) Memoire* de l’academie des Sciences. Annee 

1704." 

**) Methode pour faire une infinite des desseins 

differens avec des carreaux mi-partis de deux 

couleurs par une ligne diagonale. Par. 1722. 4« 

***) Statt der Täfelchen hat man Würfel, an denen 

jede Seite mit einem getheilten Viereck bemalt 

ist; jeder der 12 Triangel, die jeder Würfel 

enthält, ist von einer andern Farbe; diess gibt 

eine zahllose Menge von Farbencombinationen. 

Auch setzt man djese Wülfel auf eine gläser¬ 

ne Tafel; ist sie voll, so kann man sie uinkeh- 

ren und auch die Figuren auf der Ilintei Seite, 

die man, ohne es zu wissen, gebildet hat, 

betrachten. 

) 
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massiv, bald leicht und durchsichtig u. s.'w. ans¬ 
fallen. Doch müsste man sich , wenn man nicht 
spielen, sondern die Sache ernstlicher nehmen wollte. 
Regeln auszusinnen suchen, durch die man nur auf 
brauchbare Combinationen geführt würde. Douats 
Methode ist zweckmässiger, als die von Iiuchet 
angegebene*), nur bey al[er Weitschweifigkeit doch 
nicht deutlich genug dargestellt und noch mancher 
Verbesserung fähig. Es wäre wohl der Mühe wcrtli, 
zumal da Douat's Schrift in Deutschland selten zu 
haben ist, dass einmal einer unserer Mathematiker 
dieser Art von Combination einige Aufmerksamkeit 
schenkte **); sie verdiente es wenigstens eben so gut 
als die Gittcrsclnift und die magischen Quadrate, da 
sich wirklich mannichfaltiger Gebrauch davon mar 

eben lässt. 
16. Schon Douat hat in der Vorrede seiner Sclnift 

darauf aufmerksam gemacht, dass die nach seiner 
Methode zu er ndenden Deseeins nicht mit a fFusslü- 
den von Marmor-Stein - und Holzplatten, sondern 
auch bey vielen Arten eingelegter Arbeit von Holz 
und Stein angebracht werden könnten; desgleichen, 
dass sie zu Mustern für Tapeten und für viele Ar¬ 
ten von Stickereyen, genähter Arbeit und Zeuclren 
gebraucht werden könnten. Was die letztere An- 
tvendung betrifft, so dürfte sie vorzüglich bey Zeu¬ 
then Statt finden, die nur geradlinichte Figuren 
(eckiges, nicht damastartiges Bildgewebe) darstellen 
können ; für andere dürfte man die meisten Douat- 
echen Desseins doch zu schwerfällig finden. Viel¬ 
leicht Hessen sie sich etwas leichter und luftiger ma- 
dien, wenn man sich erlaubte, zwischen jene zwey.- 
farbigen Vierecke hin und wieder ungetheilte, ein¬ 
farbige Vierecke von der hellem Farbe einzuschie- 
ben ***). Auch müssten ,8elir artige Zusammensetzung 

*) Truchets Methode ist auch in der Encyclope- 
die (ed. d’Yverdun T.VH.) unter dem Artikel: 
Carreau beschrieben; desgleichen in dem Theile 
der Encyclopedie methodique, der den Titel 
führt: Dictionnaive des amusemens des Scien¬ 
ces p. 144 wo auch Douats Methode erwähnt ist. 

**) Vorzüglich wäre dabey auf die symmetrische 
Anordnung der Vierecke zu sehen, da alle nicht 
symmetrische Combinationen unbrauchbar sind; 
desgleichen auf die Fälle, wo man nicht eine 
beliebige, sondern eine bestimmte Anzahl von 
Vierecken symmetrisch aiizuordnen hat. 

***) Erlaubte man sich auch ungetheilte Vierecke von 
dunkler Farbe, durch welche ebenfalls viel Va¬ 
riation hervorgebracht würde, einzuschieben, 
so wäre es vielleicht bequem die Aufgabe so 
zu stellen : Rechtwinklichte Triangel von zwey 
gleichen Seiten (halbirte Quadrate) von heller 

gen entstehen, wenn man statt der Vierecke, durch 
Diagonalen in zwey Triangel getheilto Parallelogram¬ 
me combiriirte. Man erhielt dadurch gute Muster für 
Fussbödcn von langen und schmalen Piecen, z. B. 
von Galerien und überhaupt Desseins, iu denen mehr 
Leichtigkeit, Schlankheit und Bewegung wäre, als 
in den Zusammensetzungen von Quadraten. Man 
würde sie also auch noch besser zu Tapeten und 
Zeuchmustern brauchen können; zumal wenn man 
sich Abänderungen z. B. mancher geraden Linien in 
krumme, wo man’s nüthig fände, erlaubte. Ueber- 
haupt müsste man dergleichen geometrische Combi¬ 
nationen oft nur als Anlass benutzen, sich ähnliche 
freyer geschwungene und leichter gehaltene Dessein» 
durch Hinwegnehmen, Hinzusetzen und Verän¬ 
dern mancher Umrisse zu Lüden. Für diesen 
Behuf iiessen sich noch viele Methoden angeben, 
durch die com bin atori sehe Vermischung von Drey- 
ecken , Vier-, Fünf- und Sechsecken und andern 
geradlinichten Figuren auf neue Compositionen zu 
kommen; noch zierlichere müssten durch die Com¬ 
bination von krummlinichten Figuren, z. B. von aus- 
oder einwärts gebogenen Triangeln oder Quadraten, 
desgleichen aus Zirkeln und Zirkelsegmenten entste¬ 
hen» Schon Albert Dürer hat die Künstler aufmerk¬ 
sam gemacht, wie viel Zierliches sich auf diesem 
Wege finden lässt*); auch ist schon so viel gefun¬ 
den , dass man fast verzweifeln würde, noch etwas 
Neues zu erfinden, wenn man nicht durch die 
Combinationslehre wüsste, dass jenes alles nur eine 
Kleinigkeit gegen die Fülle ist, die sich auf diesem 
unermesslichen Felde erndten lässt. Diess muss al¬ 
len denen sehr angenehm zu hören seyn , die sich 
unaufhörlich bemühen, dergleichen Neuigkeiten zu 
ersinnen; zumal da man sie versichern kann, es 
stehe in ihrer Gewalt, jene verborgenen Reichthü- 
mer, ohne auf die Gunst des Zufalls zu warten, 
ans Licht hervoi zuziehen. 

17. Durch die Combination geometrischer Li¬ 
nien und Figuren könnte man auch die Erfindung 
neuer Desseins von Gitterwerk erleichtern. Diess 
würde vielen erwünscht seyn, da man Gitterwerk 
so oft anbringen kann, nicht nur in Gebäuden an 
Thtiren, Fenstern, Geländern u. s. w. oder in Gär¬ 
ten bey Brücken, Einhägungen, Lauben, Bogen¬ 
gängen u. s. w. sondern auch bey grossen Decora- 
tionsmalereyen auf Wandflächen und Tapeten und 
bey kleinern mit Malercy oder Ciselure ansgefüllten 
Feldern und Streifen auf manclierley Gefässen und 

und dergleichen Triangel von dunkler Farbe 
zu combiniren. 

*) In seiner Unterweisung der Messung mit dem 
Zirkel und Richtscheyt. Nürnb. 1525 beson¬ 
ders Fol. E. 5« u. fr 
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Gerätheii, desgleichen auf Zeuchen aller Art, Von 

den gröbsten bis zu den feinsten, bey Stickereyen, 

Strickarbeit und dergleichen mehr. So reich man 

auch an Gittermustern für alle diese Kunstarbeiten 

ist, so liess sich doch gewiss noch viel Neues auf- 

findeu, eben so gut als bey den ebenerwähnten 

geometrischen Mosaiken. Oft entdeckt man schon 

in diesen, wenn man blos auf das Netz ihrer Um¬ 

risse achtet und von den Farben, die sie ausfüllen, 

abstrahirt, sehr artige, neue Muster von Gittern. 

Doch weit mehr würde man linden, wenn man 

sich eigne Regeln zur combinatorischen Construction 

yon Gittern ersänne. Es sind dabey unzählbare Va¬ 

riationen möglich, da man bald gerade, bald krum¬ 

me Linien allein, bald beyde vermischt anbringen 

und so wohl die Entfernung, in der sie sich von 

einander halten, als die Winkel, unter denen sie 

einander durchschneiden sollen — also die Grösse 

und Form der Maschen dieser Netze — auf tau- 

senderley Alt bestimmen kann. Dass aber unter 

diesen Millionen von Desseins auch wirklich viele 

gefällige und schöne gefunden würden, liess sich 

freylich nur dann erwarten, wenn der Erfinder 

jener Regeln seinen Geschmack an guten Mustern 

gebildet und von den Erfordernisseix wahrhaft 

schöner Gitter richtige BegvilFe hätte. 

Ueberhaupt lässt sich von allen solchen geome¬ 

trischen Combinationen nicht viel Nutzen erwarten, 

wenn ihr Erfinder seinen Geschmack nicht an guten 

Kunstwerken gebildet hat. Das wenige Gute, das 

sie alsdenn hervorbringen , verliert sich unter einem 

Haufen ungeschlachter Gestalten und verwirrter 

Schnörkeleyen, den niemand zu durchsuchen Lust 

hat. Manche ältere Beyspiele könnten diess bewei¬ 

sen *) ; w'aren die Master, die man im Sinne hatte, 

schlecht*, so waren es natürlich die meisten nach 

diesen Vorbildern geformten Combinationen nicht 

weniger. Auch gehört Geschmack und ein richti¬ 

ger Takt dazu, wenn maxi unter einem Haufen an 

sich nicht verwrerflicherCombinationen die vorzüglich¬ 

sten und für irgend einen Zweck passendsten auswäll* 

*'j So combinirte J. J. Schiibler in seiner Ars iri- 

veniendi, Nürnb. 1734. viele Vasen und Orna¬ 

mente, die mit hässlichem Muschel werk und 

barocken Zierrathen überladen waren» welche 

man damals der Mode zu Gefallen eine Weile 

' fiii'schün hielt. Hätte er griech. Vasen und Zierma- 

lereyen aus Raphaels Logen oder den Bädern des 

Titus, die man immer schön finden wird, vor Au¬ 

gen gehabt, so hätte er wahrscheinlich Nachah¬ 

mungen dieser wahren Kunstwerke construiren 

gelehrt und seine Anweisung wäre nicht mit der 

Mode der barocken Verzierungen vergessen 

worden* 

len soll; sonst kann man freylich leicht nach dem 

schlechtesten und unschicklichsten greifen. Doch 

lässt sich darauf kein Einwurf gegen die combina- 

torische Erfindung gründen; denn wer sich so ver- 

grifF, hätte wohl auch ohne Combination irgend 

etwas Ungeschicktes, woran leider! in der Welt 

kein Mangel ist, irgendwo anders ergriffen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

C. A. Semlsr, 

Die Brochüre: 

kleine Reise durch Teutschlattd, neust pathognom. Be¬ 

merkungen über meine gemachte Bekanntschaften, 

und einzig wahren Darstellung meiner Delire für 

Freunde und Feinde, vom Dr. Joseph Call lgoö, 

erregte um so mehr Neugier, Unterhaltung und Miss¬ 

fallen bey dem gelehrten Publicum, weil darin Aus¬ 

fälle auf mehrere Mediciner und Philosophen unserer 

Zeit, vornemlich auf berühmte Lehrer der Zergliede- 

rungskunst enthalten sind. Hierüber von Etlichen 

dieser Männer zur Rede gestellt, machte der Hr. Dr. 

Gail im Hamburger Correspondentenblatte bekannt: 

Dass er weder Verfasser von diesem Buche sey, noch 

desselben Autor kenne! Allein derllr. Dr. Gail wurde 

auch theils von seiner Würde, theils von seiner Ach¬ 

tung für das Verdienst der in dieser ihm untergescho¬ 

benen Schrift angegriffenen Gelehrten, zugleich vom 

gekränkten Ehrgefühle Eines und des Andern aufge- 

fodert: den unter dem Schilde seines Namens aufge¬ 

tretenen Falsarius und den Drucker der Trujjsehiift 

selber ausfindig und öffentlich bekannt zu machen. 

Der Buchdruckei herr Zeizmann in Jena war, wie 

endlich bey der hierüber angestellten Untersuchung 

hervorging, nicht nur der Verleger, sondern auch der 

Verbreiter dieser Trugschrift, und, von der Gerech¬ 

tigkeit genöthiger, nannte er am ig, Nov. igo7 den 

Firn. Dr. med. Arnold zu Erfurt als den Veif. Unterm 

12. Nov. ißo7 gestand denn der Ilr. Dr. Arnold, im 

teutschen Anzeiger: Dass er durch Speculation zu 

diesem Falsum verleitet worden, und dass die darin 

gemachten satyrischen Ausfälle, Erdichtungen wären. 

Nachdem sowohl der Hr. D. Arnold, vermöge 

Fvechtsurtheiils vom Cj. März xSog, als auch der 

Buchdruckerherr Zeizmann, nach Bescheid vom 2. 

Julius —seit dem 2g.Dec, igcrg rechtskräftig-- dieses 

i alsums halber, gesetzmässig gcstiaft woidcn sind; 

hatte ich, als Anwalt des Hin. D, Gail, dem von sei¬ 

nem Bevollmächtigten, Hi n. GR. D. Loder, mir ertheil- 

tem Aufträge gemäss, dem celehiten Publicum dies» 

Nachricht zn geben. Leipz. im Febr. 1809. 

Dr. Iirtmsier, 

r' 
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Nachstehende Französische, Englische und Ita¬ 

lienische Werke, sind bey Endesunterzeichneten, 

„e^en gleich haare Bezahlung in Rönigl. Sachs. 

Conventions-Münze für den heruntergesetzten Treis, 

in Commission zu haben. Briefe und Gelder wei¬ 

den portofrey erbeten. 

NB. Da jedoch dio6e Werke nur in einzelnen 

Exemplarien für diesen heruntergesetzten Preis bey 

mir zu bekommen sind, so kann jedes nur derjenige 

erhalten, der sich am ersten dazu gemeldet hat. 

Description des arts etmetiers, faites ou approuvees 

r M. M. de l’Acad. des Sciences, avec un tres 

Land nombe de planches etc. gr. Folio. Coroplet 

xx3 parties. Ladenpreis 400 Thlr. für 200 Thlr. 

La Collection contient; lafabnque delAnuuon, 

des Ancres, l’Ardoisier, lc Bourrellier et Sollier, 

la Brique et de la tuille e» Hollande, et les faire 

euire Lee la turbe, duTuilier. du Eriquetier, 

du Brodeur, du Cartier, du Cartomuer, Chamoi- 
. du Chandelier, de faire des chapeaux (d ex- 

loiter les mines de Charbon de terre) 6 parties, 

le Charbon de bois, du Chaufournier, de Cmer, 

, de faire de colles, du Chardonnier, du Corroyeur, 

Coutelier 4 pattiei, da CouTr.r . du Cnbh« 
Suite du Parchemenier, de travailler les Cui« dorees 

ou argentees, de convertir le cuivre rouge ou 

cuivre de rosette en laiton ou cuivre jaune, du 

Distillateur des eaux fortes, du Distillateur liquo- 

rite, cont. le bruleur d’eau de Vie, le Fabriquant 

de liqueur, le debitant, ou eafetier limonadier, 

de la draperie, et principalement pour ce qui re- 

carde les draps fms, de l’Epinglier, de fnser ou 

ratiner les etoffes delaine, de preparer et d’impn- 

mer los etoffes de laines suivi de l’Art de fa- 

briquer les pannes ou poluches les Velours faqon 

d’Utrecht et les moquettes, du fabriquant des etoffes 

en laines rases et Seches unies et croisees, du fabri¬ 

quant des etoffes de soye, 10 parties, d’Adoucier le 

fer fondu et de faire des ouvrages de fer fondu, des 

forg.s et fournaux a fer 4 parties, de I’Hongroyeur, 

de l’indigotier, des Instruments d’Astronomie, des 

instruments de Matlrematique et Astronomie, du 

1 »getier, de la Ling'ere, de la Maconnerie, de la 

Nature, de faire le Maroquin, du Megissier, du 

Menuisier (menuiserie dormante, carrosier, meu- 

bles ebeniste et treillageur 6 parties, du Meunier, 

vermicilier et Boulanger , les Resotts des montres: 

du facteur d’Orgues, de faire le papier, de faire 

lt parebemin, du Paumier naguetier et de la paume, 

de la peinture sur verte et de la vitrerie, du par- 

xuquer: l’Arti ou traite general des peches et hi- 

stoire des poissons qu’elles fournissent, tant pour 

la subsist3tice des honimes, que pour plusieurs 

atttres usages qui out rapport aux arts et au com¬ 

merce, 15 paities, de faire les Pipes h fumer 

le Tabac, du Plombier et fontaiues, de la Por- 

cellaine, du Portier d’Etain, du Portier de terre, 

du Rafiuiier de Sucre, du Relieur, dorcur de livres, 

du Savonnier, du Serrurier, du Tailleur, du Tonneur, 

du Tapies de la Savonnerie, du Tonnelier, du 

Tourneur mecanicien, la constructioii des Vai- 

seaux, du fabriquant de Velour de Coton, de la 

Voiluie. 

Collection prccieuse dout tout le monde con- 

qoit le nierite. 

Batimes, les, et les desseins d’Andre Palladio, re* 

cueillis et illustres par O. B. Scamozzi, avec les 

thermes des Romains 5V0I. gr. Folio atlantique 

Vicence 1786 Onvrage superbe sur papier lese et 

orne de 256 planches. Preis 70 Thlr. für 36 
Thlr. 

Annales du Museum National d’histoire Naturell# 

Pan 1302 et 1803. 4 Vol. gr. 4. avec hg. Paris. 
Preis 30 Thlr. für 16 Thlr. 

Atlas d’histoire Naturelle ou Collection deTableaux 

relatifs aux trois Regnes de la Nature k l’usage 

de deux qui professent et etudient eene Science; 

par Charles Cliaisneau. Fol. Paiis 1803. Preis 

6 Thlr. 12 gr. für 3 Thlr. 6 gr. 

Analyse das Observations des Tribunaux d’Apel et 

du Tribunal de Cassation sur la projet de Code 

Civil, gr. 4. Paris x8o2. Preis 8 Thlr. für 4 Thlr. 

— — raisonnee du Droit franqais par P. L. C. 

Gin 1 — 6. Livraison. gr. 8. Paris i8°5> Preis 
5 Thlr. für 2 Thlr. 12 gr. 

Clarendon , the history of the Rebellion and Civil 

Wars in England, and Life etc. 17 Vol. Basil. 

Preis 20 Thlr. für 1 o Thlr. 

Dictionnaire universel geographique, statistique hi- 

storique et politique de la France. 5 Vol. gr. 4. 

Paris i8°4* Preis 25 Thlr. für 13 Thlr. 

— — d’Agriculture et d’Economie. par Mr. l’Ab- 

be Piozier. 2 Vol. 4« 4 Paris 1304. Preis 7 Thlr. 
12 gr, für 4 Thlr. 

— — Nöuv. d’liistoire naturelle. 24 Vol. gr. 8- 

a Paris 1803. Preis 78 Thlr. für 40 Thlr. 

— — le grand, historique de Moreri 3 Vol. Folio. 

Lyon 163». für 6 Thlr. 

— — des Sciences es des Arts par Lunier. 3 ybl. 

gr. 8. Paris j 8r,5. Preis 7 Thlr. für 4 Thlr. 
(Die Fortsetzung folgt.) 

Johann Gottlob Bey gang, 

Verleger der Leipziger Literatur - Zeit, 

und Besitzer des Jiterar. Museums 

in Leipzig. 
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NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 
*tt .1 * • ' ' fyx ‘ , ' . ■■ 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

6. St 

S o n n a b e n d s , den 

Erklärung gegen den Aufsatz: „EinigeBemer¬ 

kungen über Thiersch Tabellen über das Grie¬ 

chische Verbum“ im Intelligenzblatte der 

Jen. Allg. Lit. Zeit. Nr. 4. 

Ein Schulmann, unterzeichnet F—G, angeblich 

von,langer Erfahrung, hat in dem genannten Auf¬ 

sätze eine Pieihe Bemerkungen eingestellt, die ge¬ 

gen meine Tabellen, enthaltend eine Methode, das 

Griechische Paradigma einfacher und gründlich ■ zu 

lehren, gerichtet sind. Niemand, der ihn gelesen, 

wird es mir verdenken, dass ich ein Wort der Selbst- 

Tertheidigung dagegen spreche, 

Der ganze Versuch , die Methode als dem Ju- 

Oendunterrichte nachtheilig niederzuschlagen , lvomnU 

zu spät, da die öffentliche - Meinung und der Er¬ 

folg bereits für sie entschieden haben, und jeder 

Pädagog, der sie unbefangen untersucht und ver¬ 

ständig angewendet hat, bezeugen kann, dass nach 

dieser Umbildung einer bisher nur zum Theil ge¬ 

ordneten Masse Knaben von den verschiedensten Fä¬ 

higkeiten in kurzer Zeit die Formen mit Leichtig¬ 

keit auffassen und mit Lust behandeln lernen. Denn 

durch Synthesis und Combination werden Gedächt- 

niss und Verstand in gleiche Thätigkeit gesetzt und 

die frohe Regsamkeit des jugendlichen Gemüths 

erstarrt nicht mehr in dem Ueberdruss, den die an- 

gemuthete Auffassung einer so verworrenen Masse 

von Formen, von jehfer beym Anfang des Griechi¬ 

schen Sprachstudiums eriegt hat. —— 

Herr F — G. richtet seine Bemerkungen gröss¬ 

ten Theils auf Einzelnheiten in den Vorbereitungen, 

ohne der Methode selbst nahe zu kommen, deren 

aus den einfachsten Bestandtheilen bis zu den ver- 

ii c k* 

ii. Februar 1 go 9. 

wickeltsten Formen fortschreitenden Bau er nicht 

zu lassen , noch weniger zu bekämpfen im Stande 
war. 

Niemand ausser ihm hat in dem Titel die An¬ 

gabe verkannt, dass hier nicht von dem Verbo 

überhaupt, nicht von seinen Bedeutungen, Tempo- 

ribus, Modis und ähnlichen Gegenständen gehandelt, 

sondern dass die Masse der Formen, welche die verschie¬ 

denen Paradigmen der Verborum zusammenstellen, ein¬ 

facher wie bisher und dennoch gründlich Jiergeleitet 

werden soll. — Herr F — G bringt die Armselig¬ 

keit heraus, dass der Verf. nicht einmal zu wissen 

scheine, was Paradigma bedeute, legt Anmassung 

gegen grosse Vorgänger hinein und dichtet ihm 

am Ende die Eitelkeit an, den betretenen Weg für 
den einzig richtigen zu halten. 

Die alte Regel: ein Tenuis hat gern einen Te- 

nuem vor sich u. s. w. die auf der einen Seite zu 

weit und auf der andern zu ^ng, demnach ganz 

falsch ist, war als solche verwiesen worden. _ 

Sogleich habe ich mich vermessen, die Lehrsätze 

erfahrner Männer, welche der neuen Methode nicht 

anpassend scheinen, gerade zu als falsch zu verwer¬ 

fen. — Eine so blindes Anschuldigen, ohne Grund 

und Ziel spricht sich selbst das Unheil. _ Sucht 

aber die Methode sich eigene Bahn zu machen: 

welcher Vernünftige kann es ihrem Verf. unrechnen! 

wenn mit ihr nicht alle Theile der alten Lehrweise 

bestehn? — Nur Stolz und Schwäche berufen 

sich auf Autorität, wo die Sache entscheiden muss. 

— Dieselbe Regel findet Herr F—G vveiteihin ein¬ 

seitig berichtiget. — Sie auch von der andern 

Seite zu berichtigen, lag ausser den Grenzen der 
Tabellen. — 

Formen wie waren als abgekürzt 
aus erklärt. — Das zeug» von des 

[6] 
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Verf. mangelhafter Einsicht i „denn, heis9t es, ihm 

scheint es unbekannt zu seyn , dass schon das active, 

noch mehr aber das Pass, t’erf. u. Plusq. manches aus der 

Conjugation der Verbb.'öhne Charaktervocal entlehnt.“ 

— Von mangelnden Charakter voealen beym Perf. 

Aetivi zu Teden, gehört in die Dialekte; doch wui- 

de der ganze Bau des Perf. und Pluscp Passivi (Ta¬ 

belle v. §. 20. 2i.) auf den Mangel der Charakter- 

vocale, also auf Verwandtschaft mit den Verbb, oh¬ 

ne dieselben gegründet, und mir soll diese Ver¬ 

wandschaft entgangen, soll ein Beweis von mangel¬ 

hafter Einsicht seyn ? Welchen Namen verdient es 

Beschuldigungen durch schamlose Läugnung dessen, 

was offen da liegt, beweisen zu wollen? •— 

Auch die Form der Tabellen entgeht seinem 

Tadel nicht. Dass er nicht fühlt wie gut es beym 

Unterricht ist, auf einer Tafel bey einander zu ha>t 

ben, was ein Ganzes ausmacht, ist nicht meine 

Schuld. Dass er es nicht verschmäht, das kleinere 

Format der ersten Tabellen in Anschlag zu bringen, 

bezeichnet den Mann, der aus Angabe nur weniger 

Druckfehler die zu grosse Gunst und Gelindigkeit 

des Jenaischen Kecensenten — nicht etwa gegen 

den Corrector, sondern gegen den Verf. der label- 

len beweisen wollte. 

Kann Herr F—- G. nicht begreifen, wie ein 

Einfacher Vocal den Umfang seines Tones verdop¬ 

peln könne, ohne aufzuhören ein einlach lautender 

zu seyn, so muss man seiner Schwäche die Klage 

über ,, widersinnige Eiietheilung und schiefe Erklä¬ 

rung,“ so wie die Verblendung mitleidig zu gute 

halten, die ihn allein hindern konnte, dass Un¬ 

statthafte in dem gewöhnlichen Begriff eines Focalis 

anceps auch da nicht zu fühlen, wo es durch an¬ 

dere Bestimmung aufgedeckt und gehoben wurde. 

Gleiche Unkunde verräth, was hier noch sonst 

über die Elemente der Sprache geäussert wird, z. B. 

die Befremdung darüber , dass die langen Vocale aus 

Verdoppelung der kurzen und nicht anders entste¬ 

hen, und die Bemerkung gegen das Gesetz, nach 

dem die griechische Sprache ihre Diphthongen bil¬ 

det, — Jene zeigt, dass Herr F—G. von der durch 

die Tabellen hin aufgestellte Methoden nicht einmal 

einen kleinenTheil, die Scheidung mehrerer Coustruct. 

verstanden hat; diese aber, dass ikm übeihaupt un¬ 

bekannt geblieben, was Methode sey. Uebrigens 

wird er weder durch seine Angabe, dass bey Be¬ 

stimmung der Diphthongen Schrift und Aussprache 

verwechselt worden, die Impioprias *,.57, c;> zu vol¬ 

len Diphthongen erheben, noch zu den 9 durch 

Combination gefundenen einen zehnten hinzufügen 

itöiiacn, ■■ - Wenn am Ende die J.ehie von den 

Wortstäminen schief und unbrauchbar genannt wirö, 

* 

so ist das nicht weiter auffallend, da Herr F — G. 

das leidige Hypothesenspiel mit allen und neuen 

Formen substituiren will, dem dadurch der Tod 

bereitet wird. " 

Nach einem Seitenzuge gegen Buttmarm, der 

vergeblich ist, weil die sogenannte Reduplication 

ursprünglich auch dem kurzen Aorist eigen war, 

tritt endlich ein Argument gegen die Methode selbst 

hervor, und nun steht Herr F — G vollends in sei¬ 

ner Blösse da. Er glaubt nämlich einen von ihren 

Hauptpuncten, alle Formen von dem doppelten 

Wortstamme herzuleiten, durch Hinweisung auf 

Formen nach rt-rupixr&i statt rsrvppsvoi siffi zu be¬ 

drohen, in der Meinung also, dass dieses Ttr'Jparai. 

doch wohl aus rervpa entstanden sey, — Wären 

ihm die vor-attischen Dialekte aus eigenem Studium 

bekannt, so wüsste er vielleicht, dass dem Epischen 

die Aspiration des Pevfecti Aetivi, also rsruCp« noch 

ganz fremd ist, dass also sein Argument gerade für 

mich beweist und Formen wie HExodtparai Hesiod. 

Theog. v. 750, c’mrsT^atpara/, llom. Ilias, 2, 25* 

nicht aus dem jüngern xtv.gvpa und rsr^oCp« , son¬ 

dern unmittelbar aus dem Stamme (z. B. tjm, ts- 

rpaiF-vraf, mit dem ion. a st. v: TtTgonrctrai und as- 

pirirt rirgiparai) hervorgetrieben wurden. — Herr 

F — G. mag auch künftig dieses rtr^äparae 

durch , rrjtpM, srpepa, rs-popot, rsr^oCpvr«i, 

alle Widersprüche nachbetend, hindurch jagen ; sich 

aber bescheiden alles Unheils enthalten, wenn über 

Grund undUngrund jenes Verfahrens veihandelt wird; 

damit ihm nicht noch einmal das Schlimmste be¬ 

gegne, da der Unwissenheit geziehen zu werden, 

wo er das Ansehen eines Schulmanns von langer 

Erfahrung anzunebmen und andere zu belehren 

sich berufen wähnt. — 

Die Tabellen hatten auf die Regolmässigkeit, 

die Rundung und den Wohllaut der passiven Immen 

aufmerksam gemacht und in dieser Hinsicht das 

Passivum ein Meisterwerk der Spvachbiluung genannt. 

Vor der Unterscheidung der causativen und imme- 

diativen Bedeutung des Verbi soli dieses JVIeisterstiifk 

in ein Nichts zusammen schwinden, wo also der 

Bede utung eine Kraft inwohnen muss, jene Formen voll 

Wohllaut zu zerstören und in misgeschaffene umzu¬ 

wandeln. Dergleichen ist unbegreiflich, ausser an 

einem Manne, der unbesonnen alles aufbittet, um 

an den Tabellen, die ihn wahrscheinlich aus seinem 

Schlendrian unfreundlich aufgestört haben, auf ir¬ 

gend eine Art zum Ritter zu werden, wenn er auch 

dabey selbst nur in trauriger Gestalt erscheint. — 

Darum zieht er auch sogleich mit einer Bemerkung 

triurophirend auf, dass vor jj., v ein 0, vor r, er ein 

f als Cliaiaktervocal, die Ausnahmen ungerechnet. 
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erschiene und das unglückliche twktw rhrrsr; TO-rrst 

muss sich gefallen lassen aus tvttcui , Tuncrta, 

rvTTsri - Tüirro/x tüttsj rvTrTtr wieder geboren zu 

werden, 

Sollen die lateinischen Endungen zu Hülfe ge¬ 

rufen werden, wie Herr I —G. timt, so lie e\c 

lego-is-it Beweises genug, um die in den 'label- 

len nufgestellten o, is, i zu venlieidigen, wenn 

nicht schon ihr Wiederkehren im Conj. ^für 

ihre Richtigkeit bewiese. Oder soll tuVtjjj auch 

aus „ durch Abkürzung der Endung und 

Verlängerung der Charaktervocale“ entstanden se-yn ? 

und woher gar die ursprüngliche I'orm der 

dritten Person tuttv-ert und die zweyt» rvTrzyrrS<x ? 

Es verfällt zti so vielem was Herr F — G. schon 

veirathen hat , wenig Besinnung , die Verba- 

lendungen aller Dialekte aus einer gemeinschaft¬ 

lichen Quelle herzuleiten. Und warum dieses Ge- 

stripp wildwachsender Bemerkungen, dem Veif. dei 

Tabellen anmuthen, die zunächst für den Jugend- 

unterricht bestimmt, sich nicht so unbeholfen wie Herr 

_G. im hypothetischen Gespinnst erdichteter \ er- 

balflexionen verwickeln, sondern, von dem Sichern 

ausgehend, jede Form so auflösen und herleiten sol¬ 

len , wie die Sprache sie darbietet. — Diesem 

Schulmanne, der sich so anmassend wie unwissend 

gezeigt hat, ziemt es von diesem Verfahren nr.it 

vornehmer Miene als vom Kleben an dem Buchsta- 

ben des Schriftdialekts zu sprechen ! Kommt et¬ 

wa der Dünkel daher , dass er uns mit einem 

neuen Dialekte beschenken will, den Er, der genia¬ 

lische Grammatiker, dem Schriftdialekte entgegen¬ 

setzt? — 

Göttingen, den 29. Januar 1809* 

Dr. Friedrich Thiersch, 

Assessor der philosophischen 

Facultät. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Unter den Männern, die der König von Dänne- 

rnark am 28- Jan. am ersten Kapitelstage des Dan1- 

nebrogordens zur Auszeichnung ihrer Verdienste mit 

diesem Orden begnadigt hat, finden sich nebst meh- 

rern auch folgende in DeutscMand bekannte Gelehr¬ 

te: Der Justitiarius, im höchsten Geliebt Christian 

Colbiörnsen, der Conferenzrath Ove Mailing, der 

abgegangene Bischoff von Seeland Nicolaus Edinger 

Dalle, welche drey zu Commanderns des Danne- 

brog- Orden ernannt sind; zu Damiebrog - Kittern 

aber der Generalsuperintendent in den ilerzogtliü- 

ö<> 

meni Schleswig u» Holstein Jacob Georg Christ, Adler, 

der Oberprocureur Christian Ulrich Detlev Baron v. 

Eggers, der Confcäsionarius Christian Bastholm, der 

Etatsrath Daniel Gotthilf Molderihawer, der Etats- 

rath und Professor Med.icinae Heinrich Callisen , der 

Etatsrath und Professor der Philosophie Borge Kis- 

bright, der Etatsratli und Professor der Geschichte 

zu Kiel Diedrich IJerrtnann Hegewisch, der Et.’ts- 

rath mul Piolessor der Medicin zu Kiel Georg Hein¬ 

rich Weber, der Oberbaudirector Christian Friedrich 

Hansen, der Professor Justizrath Thomas Bu°"e. 
• ui? f 

der Director der Kunstakademie Justizrath Nicolai 

Abilgaard, Archiater ur.d Professor Joachim Died¬ 

rich Brandts, Professor Friedrich Christian Winlöw, 

Professor Georg Zoega, Professor Niels Teschow, 

Prof. Erich Nissen IJ'iborg, Pastor Nicolaus Heinrich. 

Mussmann (wahrscheinlich wegen seines Verdienstes 

um Einführung und Aufrechthaltung der Sonntags- 

ickulen in Kopenhagen), der Fiector Oie Worin 

in Horsens, di» Vorsteher der Taubstummeninstituro 

zu Kopenhagen und Kiel Dr. Castberg und Pfing¬ 

sten, Propst Ahraham Filii, Pastor zu Wange in 

Hedemarken u, 3. w. 

Der durch seine Schulschriften rühmlichst be¬ 

kannte Rector Germar zu Glückstadt ist von dem 

Herzog zu Auguster.burg mit Genehmigung des 

Königes zum zweyten Hofprediger und Lehrer der 

herzogl. Prinzen nach Augustenburg berufen. 

In die Stelle des als Pfarrer nach Untersiemau 

abgehenden Prof. loh. August Briegleb in Coburg 

rütkt Hr. IVendel in Nürnberg, Mitredacteur des 

Correspondenten von und für Deutschland, ein. 

Todesfälle. 

Am 50. Jan. starb zu Görlitz der Doct. Med. 

und SecretSr der Oberlaus. Ges. der Wissenschaften 

Immanuel Gottlieb Knebel, unser verdienter Mitar¬ 
beiter, im 43. J. d. Alt. 1 

Am 3. Februar starb zu Frankfurt an der Oder, 

Gotthilf Samuel Steinbart, D. der Theol., Prof, der 

Theol. und Philol. daselbst, Obercons. ur.d Ober- 

Schulrath, Director des Waisenhauses, Pädagog, und 

Schullehrer-Seminars zu Züllichau 70 Jahr 4 Mo¬ 

nat alt. 

j 

[6 *} 
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Zu erwartende Werke. 

Hr. von Thiimmel wird seine sämmtlicben 

Werke bey Göschen herausgeben, und vom Hm. 

GR. Göthe haben wir einen neuen Roman zu er¬ 

warten. 

Neue Erfindungen. 

Der Instrumentenmacher Hr. Bennotte zu Ber¬ 

lin hat ein rostvertilgendes und ein Polir-Papier 

verfertigt, das erstere für Stahl und Eisen, das 

andere für Holz- und Alabasterarbeiten; beyde ste¬ 

hen den englischen nicht nach. 

Neue Institute. 

In Carlsruhe errichtet der grossherzog’ich baden- 

sche Oberforstrath, Hr. C. P. Laurop, eine Privat- 

Forst-Lehranstalt, die am 1. Nov. eröffnet werden 

sollte. Drr Unterricht der mit Hülfe geschickter 

Lehrer ertheilt werden soll, begreift sowohl die 

Forstkenntnisse als die Forst-Directions - Geschäfte 

und theilt sich in den theoretischen und prakti¬ 

schen Unterricht ab. 

Auf der Insel Corfu ist eine gelehrte Gesell¬ 

schaft errichtet worden, unter dem Namen der jo¬ 

nischen, die erste in Griechenland. Sie Hat einen 

Preiss von 600 Franken auf die beste Abhandlung 

über einen bedeutenden Zweig der Statistik dieser 

Inseln gesetzt. Der Piäsidsnt des Senats bietet noch 

600 Franken für die beste Beantwortung der beyden 

Fragen : Warum die Einwohner der jonischen In¬ 

seln, so wenig es ihnen auch an TalentLehlt, doch 

mit eitlen und unbedeutenden Dingen sich beschäf¬ 

tigen ? und, durch welche Mittel könnte man ih¬ 

ren Geist und ihr Interesse auf den ihnen arge- 

messensten Zweck leiten? Die Abhandlungen müs¬ 

sen vor dem 1. März in italien., franzus., griech, 

oder lateinischer Sprache eingesandt werden. 

Kunst nach richten. 

Zn den neucsteen Meisterwerken des Ritter 

Canova gehört die Bildsäule der Mad, Lätitia, Mut¬ 

ter Napoleons, von welcher man eine Abbildung 

und Beschreibung in dem Journal, London und Fa¬ 

lls, XI, Jahrg. Nr. 5. S. 25g fl. und 'Iaf. VII. ftn- 

u 
det. Sie ist einer sitzenden Statu« dev Agrippina 
nachgebildet. 

In Tiom hat ein geschickter Kameenschneider, 

Liborio Londini, die Trajariische Säule aus einem 

Stück dunkelrotlien Marmors vortrefflich im Klei¬ 

nen nachgebildet. Einen Abguss davon in feinem 

Gyps mit einem Sockel von Marmor und der Bild¬ 

säule Irajans von vergoldeter Bronze verkauft er 
für 13 Zechinen. 

Auf einer Vigna des Malers Buccini boy dem 

Grabmal der Caecilia Metella soll man eine Grotte 

mit vielen antiken Bildsäulen u. Büsten gefunden haben. 

Die davon aus Rom gegebene Nachricht ist aber so 

sonderoar, dass man wohl noch nähere Aufschlüs¬ 
se erwarten darf. 

Der Prof. Frick in Berlin hat die Kunst, Ge¬ 

mälde in Glas einzubrennen, wieder hergestellt und 

sehr vervollkommnet und vor kurzem ein schön 

gemaltes Fenster für die katholische Kirche vol¬ 
lendet. 

Auf dem Landgut des Grafen Moroni tey Rom. 

hat man ein Grabmal mit. 2 Statuen (über der weib¬ 

lichen war der Name Agathonia) fünf Büsten (wo¬ 

von drey den Namen Manilius haben), einer Aschen- 

ui ne, einigen Skeletten etc. entdeckt. Das Denk¬ 

mal i t jetzt im Besitz, des ehemaligen baier. Mini¬ 

sters zu R_om , Baron lläfFelin. 

Visconti hat ein Urtheil über Canova’s Statue 

der Mutter Napoleons bekannt gemacht, und darin 

gezeigt, dass die Aehnlichkeit mit einer Statue die 

man für die Agrippina des Germanicus hält, ihr 

nicht nachteilig ist. Der Meister der Statue der 

^SrM3pi‘ia kat selbst eine ältere des Menander vor 

Augen gehabt. Dasselbe gilt von andern Meister¬ 
werken. 

Carl Grass zu Rom hat seine drey grossen si- 

cilianischen Gemälde vollendet, von denen das mitt¬ 

lere eine Küstenansicht mit dem Concordientempel 

zu Girgenti enthält, ein viertes wird eine theokriti¬ 
sche Idylle darstellen. 

Auch Hr. Joh. Georg Buhler zu Urach im Wür- 

teniberg., beschäftigt sich mit Vervollkommnung der 

Glasmalerey (die aber nicht er cist wieder eifunden 

bat, wie ein öffentliches Blatt sagt). Er brennt die 

Farben so gut ein, dass seine Arbeiten von den 

besten der Alten nicht zu unterscheiden sind. 
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Fortsetzung der Französischen , Englischen 

und Italienischen Werke, welche bey Endesun¬ 

terzeichnetem , gegen gleich haare Bezahlung in 

Künigl. Sachs. Conventions - Münze für den herun¬ 

tergesetzten Preis, in Commission zu haben sind. 

Dictionnaire abrege franqais Arabe par Ruphy. 4. a 

Paris 1802. Preis 5 Thlr. für 2 Thlr. 12 gr. 

Elemens, d’liistoire generale ancienne et moderne, 

par Millot. 9V0I. 12. Preis gThlr. für 4 Tlilr. 

A complerte Edit. of Great Britain Poets. 15 Vol. 

gr. 8. London 1795. Preis 75 Thlr. für 40 

Thlr. 

Exposition des famillcs naturelles et de la Germi- 

nation des Plantes , par Jaume St. Ililaire. 2 To- 

nies. 4 Vol. gr. 8« Paris 1805 avec hg. Preis 15 

Thlr. für 8 Thlr. 

Gallerie historique des hommes les plus celebres de 

tous les Siecles et de tons les Nations, cont. 

leurs Portraits, graves au trait, d’apres les mcil* 

leurs originaux avec l’abrege de leurs vics etc. 

publiee par C. P. Laudon. Vpl. I—V. kl. 8* 

Paris i8°5. Preis 3oThlr. für 15 Thlr. 

Flore d’Europe, par C. V. de Boissieu 1 — 8 Li- 

vraison. gr. 8- avec planches. Paris i8°5* Breis 

16 Thlr. für 8 Thlr. 

Histoire phys. morale civile et politique de la Russie 

par lo Clerc. 6 Vol. 4- avec cartes et plans. 

Paris 1783* Preis 70 Thlr. für 35 Thlr. 

— —- Naturelle des Perroquets par Franq. Levail- 

lant. Complet 2 Vol. gr. Folio av. hg. illum. 

Paris 1804 u* 1805. gebunden. Preis 500 Thlr. 

für 150 Thlr. 

— — Metallique de la Revolution franqaise, ou 

Recueil des medailles et des Monnois par A. L. 

Millin. av. 26 planches. gr. 4* Paris 180h. Preis 

5 Thlr. für 2 Thlr. 1 2 gr. 

— — Generale des Finances de la France depuis 

le commencement de la monarchie pour servir 

d’introduction a la Loi annuelle ou Budjet de l’Ein- 

pire francois pr. Mr. Arnould. gr. 4. Paris 1806. 

Preis 3 Thlr. für 1 Thlr. 12 gr. 

— — naturelle des deux Elephants male et fe- 

melle du museum de Paris, par Houel Tom. 1 

Folio av. hg. Paris 1805. Preis 10 Thlr. für 

5 Thlr. 

— — naturelle de mollusques teirestres et fluvia- 

tiles de la France. Ouvrage posthume de J. P. R. 

Drapatnaud av. XIII planches. 4* Paris 1805* 

Preis 7 Thlr. für 3 Thlr, 12 gr. 

Institution au Droit maritime par Boucher. 4. a 

Paris 1803. Preis 7 Thlr. für 3 Thlr. 12 gr. 

— — commerciale, traitant de la jurisprudence 

marchande et des usages du negoce d’apres les an- 

ciennes et nouvelles lois , par Boucher. 4» a P»* 

ris 1801. Preis 6 Thlr. für 5 Thlr. 

Memoires sur l'Art de perfectionner les constructions 

rurales par M. Perthuis. 4- av- hg. Paris l8°5* 

Preis 5 Thlr. für 2 Thlr. 12 gr. 

Oeuvres complettes de J. B. Rousseau. 5 Vol. 12. i. 

Paris 1797. Preis 8 Thlr. für 4 Thlr. 

— — de Fieret 20 Vol. 13. Paris 1796. Preis 

12 Thlr. für 6 Thlr. 

— — de Mr. de Voltaire 100 Vol. 12. Basel. 

Preis 5° Thlr. für 30 Thlr. 

Orlando furioso di Ludovico Ariosto. 4 Vol. Su¬ 

perbe edit. Enrichi de beaucoup de hg. gr. 8- 

Paris i7g5- Preis 2SThlr. für 16 Thlr. 

Passions, des, et de leur expression generale et par- 

ticuliere sous le rapport des beaux-arts i — 5 Li- 

vraison. gr. 3. av. hg. Paris 1804. Preis 6 Thlr. 

für 3 Thlr. 

Faysages et Tableaux de Genre du Mttsee Napoleon 

Graves a l’eau forte par divers artistcs, et publiees 

par C. P. Landon. 2 Tom. gr. 8* av. hg. Paris 

1805. Preis 20 Thlr. für 10 Thlr. 

Planches, de, enlurninees et non enluminees, repve- 

senlant au naturel^ ce qui se trouve de plus inte¬ 

ressant et plus curieux parmi le» animaux , les vc- 

getaux et les mineraux, par Buchoz. 2 Centtnie 

Decade 5 — j o. gr. Folio. Preis 50 Thlr. für 

20 Thlr. 

Pope, A., Eloisa tö Abclard. 2 Edit. Fulio with 

hg. Zur. 1804. Preis 10 Thlr, für 6 Thlr. 

Representation des Bois etc, avec leurs noms er Hol¬ 

land. Allem. Angl. Frari^. et Latin avec io6plan- 

chts en coul. gr. 4» Amsterd. Preis 57 Thlr. für 

30 Thlr. 

R-icliardson, the hist, of Clarisse Harlowe, 8 Vol. 

gr. 8- Basel. Preis 10 Thlr. für 6 Thlr. 

Roscoe, the Life, of Lorenzo di Medicis 4 Vol, Q, 

Basel. Treis 5 Thlr. für 3 Thlr. 

Shakespear Plays, with index and notes by John¬ 

son ard Staveney Vol. 15 — 23. gr. 8- Basil. 

Preis ix Tlilr. für 6 Thlr. 

Statistique gener. et partic. de la France et de ses 

Colonies etc. 7 Vol. et 1 Vol. Atlas, gr. Q. Paris 

iS°3* Preis 21 Thlr. für 11 Thlr. 

Steuart, an Jnquiry in the Principes of Political 

Economy 5. Vol. gr. 3. Basel. Preis 6 Thlr. für 

3 Thlr. 

Symes an account of an Embassy to the Kingdom 

of Ava in the Year 1795. gr. 4. London with 

hg. Preis iß Tlilr. für 10 Thlr. 

Tass/', Torq., la Gerusalemme liberata. 2 Toml. Pa- 

/ngi. 1785- av* hg. Preis 6Thlr. für gThlr. 

Theatre, le, d’agriculture et mesnage des champs d’ 

Clivier des Serres. 2 Vol. gr. 4. Paiis 1304, 

Pi eis 14 Tlilr. für 7 Thlr. 



Traite Element. dePhysIque par iTaüy. 2 Vol. - 8« 

Paris 1305, Preis 5 Tlili', füi 2 Thlr. gr. 

— — du fer et l’Acier etc. 4* avec fig* Paris iS°4* 

Preis g Thlr« ig gr» für 4 Thlr. r2gr. 
— .— de fortification souterreine, suivi - de quatre 

memoires sur les mines, pr le Chef de Bataillon 

du Genie Mouze. 4* av* f'g* a Paris 18°4» Pieis 

7 Thlr. 12 gr. für 4 Thlr. 
__ — pratique et tlieorique des mincs, par M. M. 

H. Gumpertz et Lebrun. 4- avec fig. a Par. i8°5* 

Preis 6 Thlr. für 3 Thlr. 
Yegetaux, des, vesineux tant *ir.Jigencs qu’exotiques, 

ou ddscription compl. des arbres etc. pr Duplessis 

4 Vol gr. Q. a Paris 1,302. Preis 10 Thlr, für 

5 Thlr. 
Voyages anx Sources du Nil en Nubie et en Abysi- 

nit pr Bruce. 13 Vol. et 1 \ ol. Atlas, gr. 8« Lon- 

dres 1795. Preis 34 Thlr. für 17 Thlr. 
__du Prof. Pallas dans plusieures provinces de 

l’Empire de Russie et dans l’Asie septentr. etc. 

18 Vol. et 1 Vol. Atlas, gr. 8- r79°- Preis 28 

Thlr. für 14 Thlr, 
._ !_ iniaginaires , romanesques, meryeilleux, alle- 

goriques, amüsantes, comiques et ciitiques, sui- 

viesdes songes et visions et des romans etc. 59 Vol. 

gr. 8* avec hg* Preis 5°Thlr. für 26.Thlr. 

— autour du Monde parJDixon. 4* äParis 1789* 

Preis 10 Thlr. für 5 Thlr. 
„_ _ du jeune Anaclrarsis. 7 Vol. et Atlas, gr. g. 

Paris 1790. Preis 10 Thlr. für 5 Thlr. 

.,_dans les deux Siciles et dans quelques par- 

ties des Appennins pr Spallanzani. 4 Vol. av. fig. 

8. Berne 1795* Preis 6 Thlr. für 5 Thlr. 

Wolff, Jens, Sketches and Observations taken on a 

Tour tlirough a part of the South of Eulopa. 4, 

London igoi. Preis .9 Thlr. für 4 Thl.. 

Abeilard, nouvel, ou Lettres des deux Amans. 4 

Vol. 12. 1739. Preis 3 Thlr. iü? 1 Thlr. 12 gr. 

Abrege de la Grammaire Espagnole par le Ramirez. 

12. a Bordeaux jgo2* Preis i2gr. für 6 gr. 

,__ de Geographie Elementaire et de Grammaire 

francaise, pour faire suite au precepteur des En- 

fans, par Portier. 12. a Paris i8°4- Preis 16 gr. für 

8 gr* . . 
***. .— du Systeme de la Nature de Linne hist, des 

mammaires ou des Quadrupedes et Cetacees, par 

Gilibert. gr. g* av* fig* Lyom8<>'5* Preis 5 Thlr. 

8 gr. für 1 Thlr. 16 gr. 

Alambic, T, litteraire, oulAnalyse raisonnee d’un 

grand nombre d’Ouvrages public? recemment par 

M. Grimod de la Reyniere. 2 Vol. gr. 8* a Paris 

1805. Preis 3 Thlr. für 1 Thlr. 12 gr. 

Alcibiade , Enfant. 4 Vol. 13. Paris 1793. ay.^fig. 

Preis 2 Thlr. 12 gr, für 1 Thlr. 6 gr. 

Agcs, les 3, de l’Amour ca le Portefeuille d’un pe- 

tjt - maitre. 12. 1769. Preis 1 6 gr. für g gr. 

Almanac National de France l’an. XI. XIT. (1804 und 

r8°5) 8e la Republique presente a sa Maj. l’Em- 

p.ereur par Testu. gr. 3. Preis 6 Thlr. für 3 Thlr. 

Alliance des Jacobins de France avee le Ministro 

Anglais, par le Citoyen Mehee etc. gr. 8* Paris 

J 8°4* Preis 1 Thlr. für 16 gr. 

Ami, P, des mala dies de la Campagne, par Poinsot. 

gr. g. Paris 1304* l’reis^iö gr. für g gr* 

Amours, les, et les Aventur.es du Lord Fox trad. de 

l’Angl. pr M*** 2 panies en 1 Vol. lg. Geneye 

1 7S5- Preis 16 gr. für g gr. 

Analyse fon damentale de la Puissance de PAngleterre 

etc. gr. g. a Paris 1304. Preis 1 Thlr. 4 gr. 
für 16 gr. 

— et Tableaux de Pinfluence de 1* petite Vero« 

le sur Ja mortalite a chaque Age, et de celle qu’un 

preservatif tel que la Vaccine peut avoir sur la 

Population et la Longevile par E E. Duvillard. 4. 

a Paris lgjOÖ. Preis 5 Tlilr. für 1 Thlr. 12 gr. 

Andersons Narrative of the British Embassy fvom 

China, gr. Q. Basil. Preis 1 Thlr. 6 gr, für 
16 gr. 

Anecdotes, nouvelles, Suisses. 2 Vol. gr. g. 1803. 

Preis 1 Thlr. 12 gr. für 13 gr. 

— — jesuitiques ou le Philotanus moderne. 3 Vol. 

*8* I74°* Preis 1 Thlr. 3 gr. für 16 gr. 

Annuaire de PHerborjste par un Me.decin Botaniste. 

gr. 8. Paris 1302. Preis i Thlr. 12 gr. für i8gr. 

— — Meteorologique pour l’ar. XIV. par Lamarck 

gr. 3. Paris. Preis I Thlr. für 12 gr. 

—— — historique et statistique du Departement de 

la Sarre. Piedige par Zegowitz. 18. Tan XI. Preis 

1 Thlr. 6 gr. für 12 gr, 

Annales du Musee et de l’Ecole moderne des beaux 

Arts. Recueif de Gravures au trait, cont. la col- 

lection complette des peintures et scujptnres du 

Musee Napoleon etc. par Laudon Tom. 9 ct 10. 

gr. S. Paris igo7. ay. fig. Preis 12 Thlr. für 
5 Thlr. 

Appel auGouvern. franq. surlesrices et l’inexecution 

du Traite de Navigation et de Commerce subsi- 

stant entre la France et la Ville de Ilainbourg. 

gr. 8* a Paris i8°3* Preis 16 gr. für 3 gr. 

Arnould, John, an Account kept during Thirteen 

Months in the Pioyal Observatory at Greenwich 

of the Going of a Pocket Chronometer Made on 

a New Construction. 4. London 1730. Preis* xö 
gr. für 8 gr. 

Art, T, de connaitre les Ilommes par la Physiono* 

mie par C. Lavatcr. Tom. I. Livraison 1. 2. 3. 

gr. 8. ä Paris 1306. Preis 10 Thlr. für 5 Thlr. 

:-- de la Guerrc par Principes ct par Regles Ou- 
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Trage da Mr. le Mareclial de Puysegur. 2 Vol. 4. 

av. fig. Paria 1799« Gebunden Preis IO Thlr, für 

5 Thlr. / 

— —_ d’aimer et le remede d’Amour. Traduct. d’ 

Ovide. Nouv. Edit. Ornee de fig. 12. 1307. Preis 

18 gr. für 9 gr. 

_ — du Raisonnement, presente sous un nouvelle 

face par M. Mermet. 12. Paris 1305. Preis 1 

Thlr. für 12 gr. 

— — du rendre les femmes fideles 2 parties Iß. 

Paris I785- Preis 1 Thlr. 4 gr. für 14 gr. 

Astronomie par Mr. de la Lande Tome IV. gr. 4. 

Paris l?8 *• Preis 5 Thlr. für 2 Thlr. 

Avantures, les, divertissantes du Duc de Rocjtielaure 

etc. 18- «v. fig. 1787- Preis 16 gr. für 8 gr- 

Baby - Bambou, hist. Archi - Merveilleuse publiee par 

M. 13. de S * *. i8. Paris. Preis 16 gr. für 8 gr. 

Balai, le, Heroi-comique en XVIII Chants. 8* 178^» 

Preis 16 gr. für 8 gr. 

Berringtou the history of Henry II, 5 Vol. gr. 3* 

Basil. Preis 3 Thlr. 18 gr. für 1 Thlr. 16 gr. 

— .— of Abeillard and Ileloise. 2 Vol. gr. g- ibid. 

Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 Thlr. 6 gr. 

Bibliotheque des Enfans par Berquin. 2ß Vol. iß» k 

Geneve 1796. Preis 14Thlr. für 7 Thlr. 

Blackwell, Memoirs of the court of Augusrus. 7 Vol. 

gr. 8- Basel. Preis 3 Thlr. 16 gr. für 4 Thlr. 8 gr> 

Bolingbrocke, Pvcmarks on the history of England, 

gr. 8. Basil. Preis r Thlr. 6 gr. für 16 gr. 

Burke, a philosophical inquiry in to the Origin of 

onr idees of tlre Sublime and Beautiful etc. gr. g. 

Basil 1792. Preis iThlr. für 12 gr. 

Celes.ine on les Eooux sans i’etre par Mr. B. de la L. 

4 Vol. 12. Hamb. 1798. Preis 2 Thlr. 8 Sr* ^lir 

1 Thlr. 4 gr. 

Bibliographie Etrangere ou repertoire Methodique 

etc. ann. 1800 a r8°5- gr- 8* Paris 1806. Preis 

20 gr. für 10 gr. 

Catalogue, a New, of Living English Authors 

with complete Lists of their Publications and 

Biographical and Critical Memoirs. Vol. 1. 8» 

London 1799. Preis 5 Thlr. für 1 Thlr. 12 gr. 

Caroline de Lichtfeld par Mad. De***. $ Vol. ig. 

Paris 1793. Preis 1 Thlr. 20 gr. für 20 gr. 

Cinthelia on une sur dix Mille trad. de l’Anglais 

de George Walker par Le Bas. .4 Vol. 18. Paris 

igo2. Preis 2Thlr. für 1 Thlr. 

Cliatmes, les, de l’enfance et Plaisirs de l’Amour 

maternel par JaufFret. 2 Vol. 13. Paris 1799. Treis 

I Thlr. für i2gr. 

Cecile, fille d’Achmet III. Empereur des Turcs nee 

en 1710. 2 Vol. 18. Paris 1788* Preis X Thlr. 

8 gr. für 16 gr. 

Clara et Enuneline par Miss H, , , trad, de PAngl. 

9\ 

2 Vol. 18. Paris 1794. Preis rThlr. 8 gr. für 

16 gr. 

Ghoses, les, comme elles sont, ou les Aventure* 

de Calew Williany, par Godwin trad. de PAngl. 

5 Vol. 12. Laus. 1796. Preis 2 Thlr. für 1 Thlr. 

Cloche, la, de Minuit. trad. de PAngl. 2 Vol. £g„ 

Paris 1798. Preis I Thlr. 6 gr. für 16 gr. 

Clef, la, du Commerce, ou l’Europe coramercanr# 

pour Pan XIII. etc. par Desolneux. 2 Vol. gr. g. 

J8o5. Preis 4 Thlr, 12 gr, für 2TI1I. 6 gr. 

Clinique cliirurgicale des Plaies faites par armes a feu, 

par C. A. Lombard, gr. 3. Lyon 1804. Preis 1 

Thlr. 12 gr. für 13 gr. 

Code Civil cotit. la Serie des Lois qui le compo* 

sent avec leurs Motifs Livre I — 3 in 7 parties. 

gr. 8« Paris 1803. Preis 5 Thlr. für 2 Thlr. 

12 gr. 

Colons, les, de toutes coulenrs Histoire d’un eta- 

blissement nouveau a la Cote de Guinea par Te- 

xier. 3 Vol. 12. a.fig. 1798. Preis 2 Thlr. für 

1 Thlr. 

Contes nouveaux en Vers snivis de quelqnes Pieces 

fugitives. gr. 8- 1775. Preis. 20 gr. 

— — en Vers et Epigrammes par M***. Geneve 

i765- gr. 8- Preis 16 gr. für ß gr. 

— “ mis en vers par un petit cousin de Rabelais, 

a Londres. gr. 8- 1775- Preis 2 Thlr. für 1 Thlr. 

Coromcntaire politique du Poeme de la Via: suivie 

da PAnaly.se morale et litteraire de 'Expedition 

du Poeme, par Gallet. gr. 8, Pari» ißoj. Preis 

16 gr. für 8 gr. 

Considerations eiitiques sur la classification des Me- 

dicarivens suivies d’un nouveau plan de matiere me- 

dicale, par G. G» Lafon - Gouri. §1.3. Paiisi8'o4. 

16 gr. 

’ — pliilosophiques sur la Revolution francaise, 

par Lathapelle. Q. Paris 1796. Preis I Thlr. 6'gr, 

für 16 gr, 

— — politiques sur la Guerre Actuelle de la france 

avec i’Angleterre, par A. Gary. gr. ß. Paris Pan 

XII. 12 gr, 

Correspondance secrete de Charettc, Stofflet, Ptrisaye, 

et autres etc. 2 Vol. 12. Paris 1797. Preis 1 Thlr, 

16 gr. für 20 gr. 

Cours complet de Topographie ou l’on indiqoe la 

methode la plus simple et la plus prompte pour 

apprendie .1 dessiner la carte en grand, & com- 

jnencer par les prenriers elements, jusqu’aux Ope- 

r2tions Geographiques faites- sur le Terrains soi-E 

a Vne seit a la Böussole einsi qn’a la I-’lancette 

par A. Moitte 1 — 5 Cahier Folio, Paris ißo6. 

Preis 4 Thlr. für 2 Thlr. 

Cours d’Anatomie medecinale, ou Eiemens d’Anato* 

mie de Phomme par Portal. 5 Vol. gr. ß. Paris 

1304. Preis 12 Thlr, für 6 Thlr, 9 t y 
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Cours de Mineralogie, ra,pp orte au Tableau methodi- 

que des mineraux, donne par Daubenton, ou De- 

xnonstratiöns eleinentaires et naturelles de Minera¬ 

logie, par N. Jolyclerc. gr. 3. Paris 1302. Preis 

2 Tlilr. 16 gr. für 1 Th Ir. ß gr. 

__ — theorique et pratique de langue latine ou 

Abreviateur et Amplialeur Latins, par Lemare. 2 

Vol. 4. Paris 1304. Preis 5 Thlr. für I Thlr. 

12 gr. * 
_de Droit Civil frangais, par Bernardi. Tom.I. 

gr. ß. Paris 1805. 20 gr- 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Johann Gottlob Beygang, 

Verleger der Leipziger Literatur - Zeit, 

und Besitzer des literar. Museums 

in Leipzig. 

Buchhändler- Anzeigen. 

Neue zu empfehlende Sprachlehren: 

Neugriechische Sprachlehre von Joh. Ad. Erdm. 

Schmidt, gr. 8- Leipzig in Joachim’s Buchhandl. 

Preis x Thlr. 12 gr. 
Briuischer Sprachlehrer oder vollständige englische 

Sprachlehre für Deutsche. Eine der Natur und 

Einrichtung dieser Sprache gemässe Anweisung 

auf eine leichte und gründliche Art Englisch 

verstehen, reden und schreiben zu lernen; nebst 

einem Wörterbuch ,derjenigen Verben und Ad- 

•jectiven, welche bestimmte Declinationsfaile nach 

sich haben, wie aucli der vorzüglichsten Ver¬ 

ben, welche in Veibindung mit gewissen Paar- 

tikeln andere Bedeutungen annehmen, gr. g. eben¬ 

daselbst. Preis 1 Thlr. 

Anleitung die französische Sprache auf die kürzeste 

und zugleich gründlichste Art .als Muttersprache 

durch mündlichen Vortrag, Lektüre, Sprechtn 

und Umgang, nicht durch Grammatik zu lernen. 

Für Lehrer, und Lernende hei ausgegeben von K. 

G. Sclielle. Neue Aufl. ß. ebendaselbst. Preis 

Theomische und praktische italienische Sprachlehre 

für Anfänger von G. Wilh. Müller. 2r Theil. 

gr. g. ebendas. Preis iThlr. ß gr. 

Die Biene von August von Kotzebue wird auch 

für dieses Jahr fortgesetzt; sie erscheint aber jetzt 

in monatlichen Heften von 8 Bogen. Der Pränu- 

merationspreis für den ganzen Jahrgang ist 8 Thlr. 

Man wendet sich mit Bestellungen an die Kicclo- 

vinssche Buchhandlung zu Königsberg in Preussen. 

D r e y 

Me m o r i a l e 

über 

die französischen Angelegenheiten 

von 

Edmund Burke. 

Aus dem Englischen 

von 

Dr. G. G. Tr all es. 

Hirsch her g. 

Freunden unterhaltender Lektüre wird em¬ 

pfohlen. 

Telins Wahnsinn und zweytes Leben und der Stur* 

vom Felsen um Mitternachr, Kinder meiner Lau¬ 

ne und Gemälde aus dem Reiche der Welt und 

Phantasie von H. A. Langbein, g. Leipzig lßoq. 

Preis 1 Thlr. 

Der Mann mit der Larve oder die schwarze Larve. 

Eine abentheuerliche Geschichte, g. Ebendaselbst. 

16 gr. 

Ein Nachtstück für lüsterne Leser, oder die tolle 

Nacht. Abentheuer einer einzigen Nacht. ß. 

Ebend. 16 gr. 

Die Ruinen von Kyffhausen oder der wandernde 

Ritter. Wundergeschichte aus dem 11, Jahrhun¬ 

dert. ß. Ebend. 20 gr. 

So eben ist bey mir erschienen und in alleu 

guten Buchhandlungen zu haben: 

Die Zerstörung JMagdeburgs durch Tilly, ein streng 

historisches Gemälde von J. Rese, Collaborator an 

der Martinischule zu Halberstadt, ß. 21 gr. 

Die Zerstörung von Magdeburg durch den kais. 

General Tilly, ist eine der interessantesten und ausser- 

ordentlichsten, ja in der neuern Geschichte fast einzige 

Begebenheit, Noch fehlte es an einem vollständigen, 

historisch-treuen, den Gegenstand wo möglich erschöp¬ 

fenden Gemälde dieser Schreckensseenen. Der Verfasser 

hat diesemMangel glücklichabliolfen, u. nach den besten 

vor-handenen Quellen eineDarsiell. geliefert, die jedem 

Freunde der Literatur eine eben so interessante als lehr¬ 

reiche Lectüre geben wird, und aut die ich besonders 

Lesebibüotheken aufmerksam mache. 

' TI . Heinrichshofen, 

Buchhändler in Magdeburg, 
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ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

7. S t Ü C k* 

Sonnabends, den 19. Februar 1309. 

Miscellen aus Dännemark. 

In der Versammlung dev skandinavischen Gesellschaft 

zu Kopenhagen am 23. Dec. verlas Bischof MUnter 

eine Abhandlung, über Odins Religion. 

In der ordentlichen Versammlung dev Land- 

hr.ushaltun gsgcsellschaft am 21. Dec. wurde unter 

andern eiu Brief des Hm. Drsicsen, betreuend seine 

Frfanrun gen über den Bau der Kartoffeln in dem Bang, 

ihn die See aus wirft, verlesen. 

Tn der königl. m'eilhinischen Gesellschaft verlas 

Prof. 2 Hin gl erg am Dec. einige Bemerkungen de 

angina poiyposa. 

Ein dänisches Blatt enthielt folgendes: „In dem 

Pockenhospital zu Kopenhagen waren 139 Kranke, 

wovon 33 gestorben 6ind. •— Für die, die der 

Vaccination nicht gewogen sind, wird bemerkt, 

dass, yon allen diesen aufgenonamenen Blattei patien- 

len nur ein einziger war, von den man die l er- 

muthung haben konnte , dass er vaccinirt gewesen, 

und die Vaccine angeschlagen hatte; und die¬ 

ser üb erstand die natürlichen Pocken sehr gut, ob¬ 

gleich sie übrigens damals bösartig waren. Die 

Möglichkeit, dass ein vaccinirtes Kind auf diese 

Weise in diesen — freylich auf jeden Fall äusseist 

seltenen — Fall kommen könnte , die natürlichen 

Pocken dennoch zu erhalten, muss also rechtschaf¬ 

fene Eltern nicht abhalten, die Wofilthat der Yac- 

cination und die schönen in oieser Lütfksicht getrof- 

feueu Anstalten zu benntzeu. Im Allgemeinen-hat 

auch bey dieser Pockcnepeden.is die Vaccine völlig 

ihnj Kraft bewiesen. Die natürlichen Pocken kön¬ 

nen ja auch, .obgleich“ eben so selten zweym.rl 

bekommen werden. Wohl hat die Natur allgemeine 

Kegeln festgesetzt; aber auch von diesen macht sie 

hiei und da einzelne Ausnahmen. Beykoxnmemle ha- 

. ' ■> --- 1 ucaenuoi 
pual gelegten Kranken, weiche wirklich Pocken hat. 

ten, dieselben auch vorher gehabt haben. _ J)i, 

Zufälle, wo die Kuhpocken, weil sie zu spät eiiwt 

impft waren, zugleich mit den wirklichen Pocket 

ansbrachen, waren nicht selten.“ _ 
1 rr-j » v. A-v SPII/) 

fyenshe Iidende i8°9* -Nr. 4.) 

Nach der Angabe oines andern dänischen Elan* 

sind letzt folgende dänische Künstler ausserhalb Dän- 

nemark.- die Historienmakler Wahl, Vallien, Hoyer 

und Flindt, der Landschaftsmaler Lund zu Fvom 

1 'er Bildhauer Thorvahlsen lebt ebendaselbst, und jst an¬ 

erkannt einer der eisten Meister seiner Zeit. Alle 

sind Kopenhagner bis auf Lund, der aus Kiel ge- 

buuig ist. Der Portrait-und Historienmahler Wulff 
111 Dresden, der Kupferstecher Schule in Leipzig 

Äleno Ha« in Berlin , noch ein andrer Haas, des¬ 

sen Vornahmen wir nicht wissen, und der’acli- 

tungswürdige Mahler Bundsen zu Hamburg sind 

gleichfalls Dänen, die aber wohl für ihr Vaterland 
verloren sind. 

Am 2. Jan. 1309 wurde der Architact C B 

Ilcrnbcek zum Mitglied der königl. dänischen Mali 

ier, Bildhauer-und Bau-Akademie angenommen. 

Key der königl. Pferdeschlachterey in Koperha- 

gen sind Vota 2 , Oct. bis 3- Dec.\8ofl 

ICO terae geschlachtet und verkauft. So sind an 

C5000 Pi und Fleisch Menschennahrung für diesen 

Winter zu Kopenhagen gewonnen, die sonst verlo¬ 

ren gewesen und ungenutzt umgekommen wären. 

Tn der Versammlung der dän. Lpissenschafts 

&*.e LU am •fan- r<J läs Com maxi deur Lowenöm 
eioeAbU. t.bet oisvvmllhvmachei ßpanevogeerfunden« 
Uhr. 
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In der Versammlung" der tön, medicinisclien 

Gesellschaft am 19. Jan. verlas Dr. Wedel Simonsen 

zwey Abhandlungen: Medicinisch historische Be¬ 

merkungen über die Pestepidemien in Fyen bis En¬ 

de des 16. See., und: Uebersicht der Literatur der 

Pestepidemien in diesem Zeitraum aus dem übrigen 

Dännemark. 

In der ordentlichen Versammlung der Landhaus- 

haltungs ges ellschaf t am ix. Jan. wurden unter andern 

felgende Sachen vorgenommen : Ein Brief vom Pa¬ 

stor Dyssel auf Laland , über eine Art Rost, die im 

verflossenen Jahr sein Weizenfeld verdorben hat. Ein 

Bericht vom Schullehrer Scholler in Jütland, über 

einige angestellte Versuche, woraus nach seiner Mei¬ 

nung hervorgeht, dass der Brand im Weizen anste¬ 

ckend ist. Einige Aufklärungen über das Thranko- 

chen aus Heringen, vom Procurator Asp in Riepen. 

Ein Schreiben von Iversen in Angeln seine Versuche 

über das Mergeln betreffend'. Eine Anmeldung des 

Chirurgus Siemsen über ein Caffesurrogat aus Erd¬ 

mandeln. 

Der König hat unterm 11. Jan. den abgebrann¬ 

ten Kopenhagnern 2000,000 Thlr. geschenkt. — 

Die abgebrannte Frauenkirche kriegt ungefähr 40000 

Thlr. Erstattung. 

Am letzten Geburtstage der Königin sind nach 

geschehener Aufforderung des Kirchenvorstehers an 

der Trinitatiskirche in Kopenhagen zur Wiederher¬ 

stellung der abgebrannten Schule dieser Gemeinde 

1618 Thlr. iß s. in kleinern und grossem Summen 

an ihn eingeschickt. 

Nach einer kön. Verordnung vom 10. Januar 

soll auf den Apotheken kein Recept angenommen 

und gemacht werden, was nicht von einem ordent¬ 

lich authorisirten Arzt unterschrieben ist. 

Unterm 13. Jan. ist durch ein königl. Rescript 

an den Bischoff von Seeland festgesetzt, dass das 

mündliche Examen , welches der Bischoff vor der Or¬ 

dination mit dem Ordinando zu halten pflegt, hin- 

führo in consessu ministerii Hafniensis soll gehalten, 

die Hauptsachen zu Protocoll genommen, und jähr¬ 

lich an die Canzley eine Abschrift von den Censu- 

ren, die der Bischoff in diesem Examen gegeben, 

soll eingeschickt werden, Candidaten, die im Amts¬ 

examen bey der Universität die erste Censur erhal¬ 

ten haben, sind indess von diesem Examen ausge¬ 

nommen, wenn sie binnen Jahresfrist nach dem¬ 

selben befördert werden. 

Für die praktische Bildung der Candidaten 

des Predigtamts ist bey der Kopenhagner Uni¬ 

versität jetzt auch ein Seminar errichtet, wo über 

Psychologie, Homiletik und Katechetik, Pastoral - 

Theologie und Kirchenrecht gelesen, und homileti¬ 

sche und katechetische Uebungen damit verbunden 

werden. — 20 Candidaten sollen auf einmal an 

den praktischen Uebungen Theil nehmen, — Der 

Aufenthalt im Seminar währt ein Jahr, in dessen 

ersten Hälfte über Psychologie und über die Theo¬ 

rie der Karechetik und Homiletik gelesen, in dessen 

andern Hälfte aber die praktischen Uebungen, nebst 

den Vorlesungen über Pastoraltheol. und Kirchenrecbt 

hinzukommen. — 200 Thlr. hat der König zu 

Anlegung einer Bibliothek von den besten das Pa- 

storalwesen betreffende Schriften, vortrefflichen Pre¬ 

digten u. s. w. angewiesen und jährlich sollen 5° 

Thlr. zu Vermehrung dieser Bibliothek gegeben 

werden. — Eine Direction, an deren Spitze Bi¬ 

schof! Munter steht, leitet das Ganze bey diesem 

wohl eingerichteten Seminar. 

Endlich hat auch die Rothschilder Landemode 

auf Bischoff Münters Vorschlag durch ein kön. Re¬ 

script vom 20. Jan. die verbesserte Einrichtung er¬ 

halten, dass daselbst Abhandlungen verlesen, über 

den Inhalt derselben discutirt, Fragen Ausar¬ 

beitung de.i Geistlichen aufgegeben, die Geistlich¬ 

keit mit den wichtigsten Erscheinungen zur wei¬ 

tern der neuesten theologischen Literatur bekannt ge¬ 

macht, und das Ganze mit einer angemessenen Pa- 

storaleonfetenz beschlossen werden soll. Auch sol¬ 

len bey dieser Versammlung hinführo, wenn die 

Umstände es so mit sich bringen , Candidaten or* 

dinirt werden können, welches sonst ausschliessend 

in der Frauenkirche zu Kopenhagen geschah. 

Der abgegangene Bischoff Balle giebt jetzt ein 

Sonntagsblatt heraus. 

Unterm 28- Jan. hat der König die Errichtung 

eines genau mit der kön. Bibliothek verbundenen 

Museums, dessen Zweck vornehmlich seyn soll, 

die Bücher unbenutzter Schätze dieser Bibliothek 

gemeinnützig zu machen, beschlossen. Der nähere 

Plan wird jetzt entworfen. 

Nachlese zu Dr. W. Soltau’s Bejträgen zur 

Berichtigung des /.Ideltmgschen grammatisch¬ 

kritischen Wörterbuchs. 

Fortsetzung meiner früher Inn dargebotenen Nach¬ 

träge zu dem Adelungschen TLörterbuche *) will ieh 

*) Im 33. Stück dieser Intelligenz - Blätter vom 

25. Jul. i8°7- 5. 515 — 513. und im 14. vom 
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jetzt tm*tehen lassen, bis das Campe- Bernd' sehe vol¬ 

lendet scyn wivd; damit cs auch nicht scheine, als 

ob ich dieses zu jenen Ergänzungen benutzte. 1 ol- 

gcude kleine Nachlese ward aber also veranlasst. 

Erhohlur.gs - Leserey musste mich jüngst an Heim 

Soltau s schätzbare Nachträge (Lüneburg und Leipz,. 

1806. 10/4 S. gr. 4.) in so fern erinnern, als diese 

meist Kunstausdrücke des Seewesens betreffen , die 

man einigernoassen kennen muss, um Keisebeschrei- 

bungen, Berichte von Seetreffen und dergl. gehörig 

zu verstehen. Aber auch in diesem Hefte sucht’ 

ich so vergeblich als in Adelungs wichtigen Quart¬ 

bänden, folgende Wörter, bey deren Erklärung ich 

sehr leicht fehlen kann, und daher um besondve 

Nachsicht oder gütige Berichtigung zu bitten habe. 

Brewen, das Verstopfen der Lecke vor dem 

Verpichen , mithin der Anfang oder erste Theil des 

Kalja terns. 

Buhnen, Fischkasten oder Fischbehältnisse, die 

man den Schiffen, zum Fortbringen eingefangener 

Fische, mit Netten oder Stricken anzuhängen 

pflegt. 

Doftcn, Queerhölzer zum Sitzen ' der Piuderer 

in kleinen Fahrzeugen (S.b. Soltau - Duchten.) 

Fischungen , die räumigen Oeffnungen im Ver¬ 

decke, durch welche die Maste gehen. Gegen das 

Eindringen des Wassers werden diese Fischungen 

auf dem obersten Verdecke durch Kragen der Maste, 

rund um den Mast laufende Bekleidungen verwahrt, 

welche man auf das Verdeck, an untergelegte Höl¬ 

zer, Kränze der Maste, festnagelt. 

Kalfateisen, das Eisen , dessen man sich zum 

Verstopfen kleiner Lecke , Fugen und Bisse be¬ 

dient. 

Lastigkeit eines Schiffes, das — durch die 

Aiche zu bestimmende Gewicht , welches Schiffe, 

nebst ihrer Ausrüstung tragen können. 

Pfortluken, die nach den oben sich öffnenden 

Deckel der Geschütz- oder Stückpforten, an den 

Seitenwänden der Schiffe. 

Ritmen, werden nicht nur, nach Adelungs Be¬ 

stimmung, Ruder an Galreren und Schaluppen, son¬ 

dern alle Handruder, Rüder schlechthin gewöhn- 

3 
4. April 1808 S. 212 — 217. In der 25sten 

Zeile dieseT letzten Seite sollte nach „ an den» 

_ das in die 27ste Zeile versetzte Beywprt 

,, wohibegi ündeten “ stehen, mithin „an den 

wohlbegründeten fLutisch “ u. 8. f. gelesen 

werden. 

liehst blos die Steuerruder (in der Schiffssprache) 

genau nt. 

Segelkoje, die Kammer oder der Verschlag, 

worin die Segel liegen. S. Koje b. Adelung. 

Spanten, Inn- oder Queerhölzer der Kähne. 

Steuden wird in der Bedeutung des von Sol- 

tau nachgetragenen und erklärten Stauens gebraucht. 

Tr eilen oder Treideln, Schiffsziehen durch Men¬ 

schen, hätte Herr Soltau nicht nur bey Bugsieren, son¬ 

dern auch besonders gehörigen, alphabetischen Or¬ 

tes anführen, wenigstens nachweisen mögen. 

Fulda, , Prof. P-etri, 

CISIOIANVS 

seu 

Calendarium Syllabicum 

P HI LI PP I MELANCHTON. 

Januarius. 

Cisio Janus EPTphaniis die dona Magorum: 

Vincit ouans Agne, noua PAVlum lumina vertunt. 

F ebruarius. 

Et PVRgata parens ad templum ducit Jesum : 

Sede doces sacra cum PEiro, MATthia, gentes. 

Marti us. 

Euocat ad Studium puerile GREgorius agmen: 

Aeterni patris gnatum MARiae tenet aluus. 

Aprilis. 

Praesulis AMBRosii laudes imitare, sacerdo»! 

Et ellant pequites GEorgi more tyrannps! 

Malus. 

Laeta CRVcis Helenas Teperit pia cura trophaea: 

Y:\ea cnm floret, plebs VBBanum celebrabit. 

Iunius. 

Ardua solis equos trahis ad fastigia. Vite: 

Agni monstrat onus sed BAPTistes tibi, PEtre, 

Iulius, olim vocatus Quintilis 

Jam MAriae sobolem Baptista salutat in aluo 

Adficit Herodes nece IACobum Zebedaeum. 
* * 1 ' J 

Augustus, olim dictus Sextilis. 

VINcula post PEtri pätitur LAVRentitis ignes: 

Impie moeche, dabas meretrici colla IOHaiinis. 

September. 

AEgidius celebrat MAriae virginis ortum, 

Quo combusta die Solymorum moenia narrant, 

17*3 



Todesfälle. ITXber. 

Christe, tuas leges Celtis DlONysius adfint: 

Scriptis, LVca, tuis fruimur: docuit Slmo Persas. 

IX b er. 

Paunonius docuit Gallorutn Maitius oras: 

Fevtilis ELIZabeth cantat Düring}?, iandes. ^ 

• X b e i. 

Post casti sacra NlColai longissliiia ndx' cst: 

Fausta dies celebrat tibi CIIRIstum virgiiie na tum. 

Dieser sogenannte Cisioianus ist zwar in kei¬ 

ner der vorhandenen Ausgaben der Epigrammen 

oder Gedichte Melauchthons atiziur tllen , wiid aber 

demselben, als Verfasser, vom David Chrytraeus 

ausdrücklich zugeschrieben, in Chrönologia Histo- 

riae Herodoti et Tlrucydidrs, und zwar in Apnendice 

p. 34. (ed. Heimst. 1595. 4.) wo derselbe zugleich 

ganz abgredruckt ist. Mau findet ihn aber auch, 
OO 5 
doch ohne Meldung des Verfassers, in Pauli Ehcri 

Calandario recens aucto. Witeb. 1560. (ich vveiss 

nicht, ob auch in.der ersten, wahrscheinlich 1550 

erschienenen Ausgabe desselben; denn in diesem 

Jahre ist die Dedication geschrieben), doch nicht 

beysanunen , sondern nach den Monaten vertheilt, 

itn Anfänge eines jeden. Beym Chytraeus gellt vor 

demselben vorher der alte Cisioianus, welchen Mel. 

zu verbessern suchte, und folgt darauf Cisioianus 

rau Calendarium Cornehi Givphaei„ welche beyden 

man auch iu EucaeEossii Cauchismo. Witeb. 1356. 

3. p. 183 durch catechetische Fragen eiläatert aptuht. 

Ausführlicher haben hiervon gehandelt in uem 

Münchner Neuen Lit. Anzeiger Jahr 130Ö. p. 109 — 

ui 7, R. B. und p. 411 — 2. D. J. C. Siebenkees; 

desgleichen Jahr 1807. S. 59 — 62. Exchenburg; 

and andere Schriften, die davon Auskunft geben, 

tachgewiesen, 

r. Luntie. 

, 5 f ot ’ ei ' p 

ßefördeirungen und Ehrenbezeigungen. 

Die philosophische Facultat zu Ei langen hat 

den Lehrer der ReltgionsWissenschaft, Eirchenge- 

schicbte und hebräischem Sprache am Gyrnn. zu 

Frankfurt am Mayn, Hrn. ,Siffif>gtifAcictph Heinrich 

Herling die philosoph. Doctpi wj(h de eitheiit. ryr 

Der ffirst!. Primat. Milnzmi ister zu Frankfurt am 

Mayn ifr. Joh. Georg Bimsen hat dag Prädicat eines 

fürstlichen Münzrathsf erhalten. . , 

.l-isttsa «iut out 

Am 4. Jan. starb Mathäus Kübel, E'cjesnit, !M. 

der Philos. Dr. der Theol. und der R. Professor des 

kan. Rechts vorher der Mathematik zu Heidelberg. 

Geb. zu Härbsiein 3m Fuldisolien am 14. Nov. 1742. 

S. Meusel geh Teutschl. In Nr. 52. d. J. ,]fS Alig. 

Ar.z. der Deutschen wird er auch noch geistlicher 

Rath genannt. 

Den 12. Jan. verstarb Ccnl Christian Ziegler, 

Domprediger zu Güstrow. Er war 176t geboren. 

Am 25. Jan. starb zu Wisbaden Moriz Ger¬ 

hard Thilenius Dr. d. AG. Stadt- uni Landphysikus 

zu Lauterbach in Hessen, sek lßoi Arzt des Reichs* 

kammergeriebrs zu Wetzlar und seit Xßo3 fürstlich 

Nassau - üsingischer wirklicher Leibaizt mit gehei¬ 

men Raths Charakter zu Usingen, -;eboren in oder 

bey Cassel, den 3. April 1745. Meusels G. T. führt 

seine Schriften an. 

Am plü Jan. staib Johann J) Teich. Haber, gebo¬ 

ren zu Simmershausen im Sachs. Hildburghäusi- 

sclien am 14. Jan. 1743 seit 1763 Prof. hebr. et gr. 

L. zu Thorn , seit 1770 Pr. '.Gr. L. -et R'het. zu Co¬ 

burg; seit 1774 R.ector des Gyrnn. zu Ansbach und 

seit 1795 Kön. Pr. Kirchen- und Consistorialrath. 

daselbst. Seine Schriften s. in Meusels G. T. 

Am 2, Febr. starb Albr. Anton von Watermeyer 

Garnisonprediger und seit 1773 Consistoiiali aih zu 

Stade, geboren zu Verden 1734, den . . . Meusels 
gel. T. 

Am 5. Febr. starb zu Frankfurt an der Oder 

Gottlulf Samuel Steinuart, Th. D. Rüji. Preussischer 

Ober-Schul- und Consistorialrath, Philos. P. P. O. 

und Theol. P. P. extr. zu Frf. a. d. O., auch Director 

der öffentlichen Erziehungsanstalten zu Zfillich.au. 

In der Todes - Anzeige im Hamb. Corresp. wird er 

noch Oberschulrath genennf, II. Meusel aber sagt: 

er liaoe diese *787 erhaltene Stelle bereits 17^9 nie¬ 

dergelegt. Der Verstorbene "war zu Ziillichau am 

2i. Sept. 1753 geboren, .vi !• c u 

Am 8- Lebr. stärb zu Hamburg 'Theodor Ar¬ 

nold, der A. G. Doctor, geboren daselbst den ig 

September I’TUjdl 

t Am I2, Eebr. starb zu Görlitz , M. Christian 

August Schwarze, seit dem am 23. Nov. igo2 er¬ 

folgten Ableben Mag. Jo. Friedr. NenmannY, Rector 

am Gyninasio zu Göilitz, Mitglied der Oberlausitz. 

Gesellschaft der VY issenscli. und der mineralogischen 

Gesellst;]!, zu Jena, seit 1785 Conrector daselbst. S. 

Otto- O'beiT. G‘. L. und dessen im 3ten Bde S. 799 

befind], Nachtr. Meusel G. T. . .. 
* 
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Wenn i?t Dr. Ernst Ludwig August Ei¬ 

senhart Jur. P. P. ru Helmstädt gestorben? Ein¬ 

sendern ist wenigstens keine Todes - Anzeige in öf¬ 

fentlichen Pdättern bekannt worden. Jetzt aber- 

findet man seinen Nachlas darin. Seine Schriften 

s. bey Meusel in gel. T. 

Literarische Nachrichten. 

Ein grosser deutscher Latinist hat in Viel’s 

lateinischer Uebersetzung des Telemachs in Versen 

nur allein im ersten B. 25 Fehler gegen die Pro¬ 

sodie, 72 Solöcismen und 98 Gailicismen ge¬ 

funden. 

In des Freyh. von Zach Monatl. Correspon- 

denz zur Beförderung der Erd- und Himmelskun¬ 

de, Dcceinb. i8°8- sind S. 505 — 511. Einige Be¬ 

merkungen über die Ixierivanen- Strasse von Dainask 

nach Bagdad von U. J. Seetzen, als Fortsetzung der 

Beyträge zur Geographie Arabiens nütgetheilt. Eben¬ 

daselbst wird auch S. 585 und in der Beylage ein 

Holzschnitt eines alten Kalenders von einer Tafel 

die auf jeder Seite 6 Monate enthält und zu der 

von Derschauischen Sammlung alter Holzschnitte 

gehört, geliefert, der nicht nur als eines der frü¬ 

hesten Produkte der Holzschneidekunst, sondern 

auch als einer der ersten Kalender merkwürdig 

ist. Her Verf. ist Johannes de Gamundia (von 

Gmunden) der eine ehrenvolle Stelle unter den Ma¬ 

thematikern und Astronomen des i5ten Jahrhunderts 

als Purbachs und Regiomoutans Vorgänger einuimmt, 

und von dessen Leben und Werken hier S. 588 ff. 

genaue Nachrichten gegeben werden. 

Bey der Amtsjnbelfeycr des Hrn. Hauptpastor 

zu St. Michaelis in Hamburg Dr. Lambach, Se¬ 

niors des geistlichen Ministeriums daselbst am 29. 

Jan. hat sein Sohn, der Hr. Pastor Lambach zu 

Jaeobi ethe kleine Glückwüuschungsschrift herausg.: 

De summa ecclesiae doctorum laude ad Paulinum 

illyd tiXySsJtiv iv dy«T-.7 Eph. IV, 15- Commentatio 

27 S. in 4* 

l » - 

Auf die Vorstellung des Bischoff von Seeland, 

Dr. Münter, dassdie Prüfung.der theologischen Can- 

didaten eine grössere Publicität erhalten möge, ist 

unterm 15. Jan. verfügt worden, dass diese Prü¬ 

fung in der Versammlung des Kopenhagncr getstl.Mini¬ 

steriums geschehen. Auf den Vorschlag desselben 

wüidigen Bischofis wild ein theologisches Semina- 

rium für solche Candidaten. die ihre akad> Studien vol¬ 

lendet haben erlichtet, in welchem der Hr. Bischof 
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Pastoraltheologie, dsr Feldprobst Ollgaard Psycho¬ 

logie , der Pastor Clausen Komilatia und Katechetik 

und der Assessor Orsted Kirchen recht vortragen 

werden. 

Ungeachtet der Kön. Prenss. Medicinalrath Dr. 

Kausch ausser dem Herzogthum Watschau (nämlich 

zu Militscli in Schlesien) wohnt, so hat man ihm 

noch immer das Adelnauer Physicat anvertraut, jetzt 

aber hat derselbe auf sein eigenes Gesuch wegen 

einer grossen Piindviehpest seine Entlassung erhal¬ 

ten ; indem er sich jenem Uebel bey seinem domi- 

cilium ausserhalb des gedachten Kreises nicht mehr 

gewachsen fand. 

i 

In einem Aufsatz über Poussins Gemälde : Moi'se 

sauve des eaux (im Moniteur) versteigt sich Herr 

Lenoir weiter und sucht zu erweisen, dass Mosis 

Jugendgeschichte nur eine Umänderung des ägypti¬ 

schen Mythus von Adonis Tod und Wiederauferste¬ 

hung nach dvey Monaten und des bey dieser Feyer 

den Nil herabschwimmenden Binsenkorbs sey. Bey- 

do Mythen zeigten das Wiederemporsteigen der Son¬ 

ne nach dem Wintersolsiitium an. 

Die Accadamia Italiana delle Scienze, Lettere 

ed Arti ist nun organisirt: Ihr Präsident ist der> 

Staatsrath Moseati zu Mailand, Vicepräsident der 

dänische Gesandte, Baron von Schubart, beständiger 

Hauptsecretär der Arzt Gaelano Pal Ion i. Secretäre 

der vier Classen Bertolini, Ferroni, Simon und D. P. 

Sehulthesius ev. Pred. zu Livorno. Von ihr ist zu unter¬ 

scheiden die Accademia Italians, die von ihrem Ge- 

nerälsecietfir Piof. Sacchetti zu Pisa auch Accademia 

Sacchettiana heisst, und unlängst einen Band Ab-- 

handlangen: Atti dell’ Accad. Italiana, T. I. Fi¬ 

renze 1808. 4- hei ausgegeben hat. 

Vermischte Nachrichten. 

Der Oanton T.ucern hat immer mit der geist- 

liehen Gewalt Kämpfe gehabt, noch I807 mit dem 

päbstlicheu Stuhl (s. die-Mise, für die neueste Welt¬ 

kunde 1808 24. St.) jetzt mit dem Abt (Karl Am¬ 

bros) von St. Urbaneinen sehr geachteten Mann, 

der von der Verwaltung des Klosters nicht Rech¬ 

nung ablegen wollte, wozu die Aebte der Lucerner 

Regierung verpflichtet sind , und im Dec. rßoS ver¬ 

haftet worden ist. S. Unpartheyische Darsteilung 

der jüngsten Vorfälle im Gotteshause St. Urban, Luc. 

I8°9,S’ uu<^ Mise, für die neueste Welih. 1809. St. 7. 



Fortsetzung -der Frauzösiscjmt , Englischen 

mnd Italienischen Werke, welche bey Endesun¬ 

terzeichnetem, gegen gleich haare Bezahlung in 

König!. Sachs. C onv.cn t-ions - Münze für den herun- 

itfrgesetztCTi Pi\dis9 in Commission zu haben sind.. 

Dialogues sur le commerce des Bles par FAbbe 

Gagliani. 2 Vol. ig- i795- Preis i Tlilr. ,8 gr. für 

16 gr. 
Dictionnaire historique des Personnages celebre9 de 

P.antiquite, Plirices, Generaux, Philosoplies, Poe- 

tes, Aitistes etc. des Dieux Heros de la Fable 

des villes, flenves etc. avec l’Etymologie et la 

veleur de leurs ncrms es «urnoms etc. par Noel. 

gr. ß. Paris igo6. Preis 2 Thlr. 12 gr. für i Thlr. 

6 Sr* 
— — historique, litteraire ct bibliographique 

des Franqaises st des Etrangeres naturalisees en 

France, par M. Fortunee, B. Briquet. gr. Pa¬ 

lis i8°4. Preis 1 Thlr. i2gr. für iggr. 

_ _ nouveau. FianCais et latin , a l’Usage des 

commercants etc. d’apres les Dictionaires de Bou- 

det et de PAllemand. gr. g. Paiis 1803. Preis 2 
Thlr. 1 2 gr. für 1 Thlr, 6 gr. 

_ _ raisonne de Bibliologie par Peignot Yol. 

1 et 3. gr. 8- Paris 1802. Preis 4 Thlr. g gr. 

für 2 Thlr, 
_ _ d’Amour dans le quel 011 trouvera l’cxplica- 

tion des termes les plus usiles dans cette langue, 

par M. de ***. 12. 174». Preis 16 gr. für 

8 gr. 
_ _ de Code Civil par Däubanton, gr. 8- Pari» 

!go6. Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 Thlr. 6 gr, 

_ _ raisonne de pliamiacie chimique etc. parRi- 

vet. 2 Vol. 8* Pari» 18°5* Preis 5 Thlr. 12 gr. 

für 2 Thlr. 16 gr. 

_ _ pour servir a Pintelligence de Auteurs 

Classiques Grecs et Latins, par Matth. Christopho 

2 Vol. gr. 8- a Paris 1805. Preis 5 Thlr. für 2 

Thlr. 12 gr, 

_ _ Abrege de la France Monarchie par Gueroult. 

gr. 8* Pali8 1802, Prei» 1 Thlr. 20 gr. für 

20 gr. 
_portatif de Bibliographie par Fourmer. gr. 8» 

Paris 1305. Preis 3 Thlr. 8 gr. für 1 Thlr. 

16 gr. 
_ nouveau, dePhysique redige d’apTes les De- 

couvertes les plus modernes par Libes. 4 Vol. av. 

fig* gr- 8- Pari® 18°6. Preis 8 Thlr. für 4 Tlilr. 

_ _ Bibliographique choise du 15« Siecle par 

M. de le Serna, Santander Tom. 1. gr. 8- Paris 

j8o5. Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 Thlr. 6 gr. 

Defence des Emigres Franqais adressee au Peuple 

Franqaise par de Lally - Tolendal. gr. ß. Pari» 

1797. Preis 1 Thlr. 8 gr. für 16 gr. 

Deplt, le, et le Voya^e Poeme avec des Notes suivi 

des Lettres venitiennes. gr. 8* Londre» 1777. 

Preis 2 Thlr. für 1 Thlr. 

Xdiscours moraux politiques par Madme de Gcnli*. 

ß. Berlin 1797, Preis i6gr. für 8 g>‘- 

Dorval, ou Memoires po-ur sei vir a l’histoire des 

Moeurs du 18. Siede 2 parties. 12. Amst. 1770. 

Preis 20 gr. für 1 o gr. 

Du fanatisme dans la Langue Revolutionaire, ou 

de la Persecution par Laharpe. gr. 3. Paris 1797. 

Preis 20 gr. für 10 gr, 

Discours sur cette Question: comment l'abolition 

progressive de la seivitude en Enrope a-t-eHe in- 

flue sur le devoloppement das luroieies et des ri- 

chesses des Nation«, par Leuiiette, gr. Q. l8°5« 

Preis 1 Thlr. für r2gr. 

Disseiüations de maxime de Tyr, philosophe plato- 

nicien , tiad. sur le Texte Grec avec des Notes cri- 

tiques, histO'riques et philosophiaues par J. J. 

Combes. Dounous 2 Vol. gr. 8- Paris i£o2. Preis 

2 Thlr. iß gT. für 1 Tlilr. 20 gr. 

Du Degre de Certitude de la Medecine par Cabanis, 

gr. 8- a Paris 1803. Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 

Tlilr. 6 gT. 

Du vrai Gouvernement de PEspece humaine. Nouv. 

Edit. gr. 8. Paris 1803. Preis 1 Thlr. 16 gr. 

für 16 gr, 

Egarements, les, du Nigrophilesme, par L. N. Des« 

loziere. gr. 8- Paris 1802. Preis ljThlr. 20 gr. 

für 1 Thlr. 

Eifrida, imite de 1’Anglais 2 Vol. 12. Paris 1798. 

Preis 1 Tlilr. für i2gr, 

Elemens de Statique, par Louis Poinsot. gr. 8- * 

Paris 1803. Preis 1 Thlr. 16 gr. für 20 gr. 

— — nouveaux, de Tlrerapeutique et de matiere 

medicale, suivis d’un nouvel Essai sur Part 

de formuler, par Alibert. 2 Vol. gr. 8« Paris 1804. 

Preis 3 Thlr. für 1 Tlilr. 12 gr. 

— raitonnes d’algebre par lTIuilier 2 Vol. gr. 

ß. Paris 1804- Preis 3 Tlilr. 12 gr. für 1 Thlr. 

18 gr. 

— — les , de Geometrie d’Euclides par Peyrard. 

gr. 8* Paris 1804* Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 

Thlr. 6 gr. 

Elements Grammaire Franqaise a l’usage des Enfan» 

par Jacquemcrd. gr. 4. Paris 1805. Preis 3 Tlilr. 

für 1 Thlr. t2 gr. 

Emma ou l’enfant du Malheur av. fig. 2 Vol. iß. 

Faris 1794» Preis I Thlr. 6 gr. für 16 gr. 

Emigre, P, publie par M. de Meilban* 4 Vol. 13, 

1797. Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 Thlr. 6 gr. 

Emigres, les, Francais, ou Reponse a M. de Dai¬ 

ly-Tolendat, par Leuliete. gr. 8« Pari» 1797. 

Prei» 18 gr. für 9 gr. 
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Electricite Animale par M. Petetin Cahier I. gr. g, 

Igo5. Preis 20 gr* für 10 gr. 

Epoques principales de l’histoire, pour servir de' 

precis explicatif au tableau chronometi ique, in- 

diquant l’origine, les progres la duree et la ehute 

des empires. gr. g» Paris igo2* Preis 2 Tlilr, für 

1 Thlr. 

Esquisse d’un ouvrage en faveur des Pauvres, adres* 

see a l’aditeur det annales dTagriculture , par Je- 

lome Benthana, pnbliee en Fratiqais par Du- 

quesnoy. gr. g. Paris Ig02. Preis 2 Tiilr. für 

1 Thlr. 

Essai sur les montres a repetition, dhns le quel on 

traite toutes les parlies quiont rapport a cet art, 

en Forme de dialogue, a l’usage des liorloger* 

par F. Crespe. 12. r8°4* Preis 1 Thlr. g gr. für 

16 gl * 

~ — dont mention honorable aete falte ou Proce* 

verbal de l’academie Royale des Sciences et bellss 

Lettres de Berlin etc. par J. D. iMeyer. gr, g. 

Amst. 1804. Preis 1 Thlr. für 12 gr* 

— — politiques econorniqucs et philosophiques pr. 

Rumford Xme Essai, gr. g. Paris igo4» Preis x 

Thlr. 4 gr. für 14 gr- 

Esprit dnpe du Coeur ou histoire veritable du Phi- 

losophe Touler 2 Vol. 12. 179°- Preis 1 Thlr, 

6 gr. füi; 16 gr. * 

Fables de la Fontaine 2 Vol. 18- Stereotype 1799. 

8. Preis I Thlr. 8 gr- ^lir gr» 

Fauna Parisienne insect par Walchener. 2 Vol. avec 

hg. gr. 8- Paris I802. Preis 5 Thlr. 8 gr. für 2 

Thlr. 12 gr* 

Femme , la, dans les trois etats de Fille, d’epouse et 

de raere. Histoire morale, comique et veritable 

par M. le Retif de la Bretonne 3 Vol. 12. i773- 

Preis x Thlr. 12 gr. für i8gr* 

Ferguson, A. , an Essay on the history of Civil So¬ 

ciety. gr. 8* Basil. Preis 1 Thlr. 6 gr. für 16 gr. 

Fond, le, du Sac, 011 R.estant de Babioles de M* 

X*** 2 Vol. 18. i78°* Preis >Thlr* 12 gr, für 

18 sr- ■ 
Frederic et Caroline ov the Fitzmorrxs family a no- 

vel 2 Vol. 12. London- x8°°> Preis 3 Thlr* 6 gr. 

für 1 Thlr. xögr. 

Gallerie des Orateurs Grecs et Latins ou Tableau des 

Effets de l’Eloquence chez les Anciens par Dessarts, 

gr. 3. Paris 1806- Preis 20 gr. für 12 gr. 

, Antique Monumens de la Grec. xote Li- 

vraison.’gr. Folio, av. lig. 3 Thlr, für 1 Thlr, 

8 gr, 
Geometrie de Position par L. N. M. Carnot. 4. Pa¬ 

ris i8°3- 7 Thlr, 12 gr. für 3 Thlr* x 2 gr. 

Gillies, the history of ancient Grec etc. 5 Vol. g. 

Basil. 6 Thlr. 6 gr. für 3 Thlr. g gr. 

Gonzalve de Cordoue ou Grenade reconquise par M. 

de Florian avec des annotations alletnandes 8. 

Strassb. Igo2. 1 Thlr, für 12 gr. 

Goldoni, C., Oper* Drammatiques etc. 7 Vol. g. 

Venezia. 1770, 4 Thlr. für 2 Thlr. 

Grammaire parlante, par Collin. 12. Paris 1804. 

16 gr. für 8 gr. 

— — general et raisonnee du Port-Pioyal par Ar- 

nauld et Lancelot. gr. 8- Paris igo3* Preis x Thlr. 

12 gr. für Iggr. 

Hailey, W., the Life of. John Milton etc. gr 8. 

Basil. 1 Tlilr. 6 gr. für 16 gr. 

Hemorhoides , sur les, fermecs , trad. de l’Allem, 

d^i Hildebrand par C. C. H. Marc. gr. 8* Paris 

1804. Preis 20 gr. für 10 gr. 

Histoire naturelle des animaux , parPline, trad, par 

Gueroult. 3, Vol. gr. 8. Paris 1806. Pr. 6 Thlr 

f. 3 Thlr* 

— du Galvanisme et Analyse p. Sue. 4 Vol. gr. 8- 

Paris 802* Pr. 6 Thlr. 16 gr. f. 3 Thl. 8 gr. 

— philosopliique de la medecine, par Etienne Tour¬ 

lette. 2 Vol. Paris 1804. Pr. 3 Thlr. 18 g>. für 

1 Thlr. 20 gr. 

— de la medecine clinique par P. A. O. Malion etc. 

gr. 8. Paris 1804. Preis 2 Thlr. g gr. für 1 Thlr. 

4 gr. 

—— de la Revolution de France, pendant les derniers 

a-nnees du regne de Louis XVI. p.A.F. Bertvand de 

Moileville, 2me Partie, comprenant les annees 1791» 

92 et 93, jusqu’a la mort de Louis XVI. T. 6— 10. 

gr. 8. Paris 1802. Preis 12 Thlr. für 6 Tlilr* 

— de la Musique par Kalkbrenner, avec Planches. 

2 Vol. gr. 8, Paris 1802. Preis 2 Thlr* 12 für 

1 Tlilr. 6 gr. 

— ou Anecdotes sur la Revolution de Puissie en 

Tannec 1762. 8. 1797* Preis 1 Thlr. für 12 gr. 

— simple, p. Mistriss Inchbald. 4 Vol. av. Kg. 

ig. Paris 1793. Preis 2 Thlr. 8 gr. für x Thlr. 

— particulaiTe de l’Abeille commune considere dans 

tous av. Tliist. generale de l’liomme. 2 Vol. gr. 8> 

Paris 1805. Pr. 3 Thlr. 8 gr. für 1 Tlilr. 16 gr* 

Histoire et Piocedcsdu Po’.ytypage et du stereotypage 

p. Camus* gr. g- Paris 1802* Preis iß gr. für 

9 gr- 
Histoire secrette de Coblence dans la Revolution des 

franf.ais etc. 8- x794. Preis 20 gr. für 10 gr. 

Henry-ßcnnet et Julie Johnson ou les Esquises du 

Coeur. Roman trad. de l’Angl, av. fig* 5 Vol. lg» 

Paris 1794. Preis 5 Thlr* für I Thlr. 12 gr. 

Hoffmann , G. F., Vegatabilia in Hercyniae Subtorra- 

neis collecta iconibus Descriptionibus et Obser- 

vationibus illustrata No. I, gr. Fol, Norimb, 

Preis 4 Thlr* für 2 Tlilr, 

Home, Elements of Criticim. 3 Vol* gr. ß. Basil. 

Preis 3 Thlr. ig gr. für 2 Thlr. 



Ilcrr.e, Sketches of the hist, of man 4 Vol, Sr* 8* 

ibid. Preis 5Thlr. für 2 Thlr. 16 gr. 

Hubert de Severac ou histoire d’un hmigre Roman 

du ißrae Siecle par Marie Robinson. 3 Vol. 12. 

Paris 1797. Preis 2 Tlilr. für x Thlr. 

Jardinier, le Bon, in iß. Paris. Preis 1 .Fhlr. 16 gr. 

für 20 gr. 

Jevome, par Pignault-Lebrun. 4 "Voh *2. Paris rS°5« 

1 Thlr. 12 gr. für iThlr. 3 gr. 

Imiree ou la lille de la Nature. 12. Londresi774* 

Preis iThlr. für 12 gr. 

Iinpossibilite, de P, du Systeme astronomique da 

Copernic de Newton par L. S. Mörder. gr. g. 

Paris igoS. Preis I Thlr. 16 gr. für 20 gr. 

l’Inconnu Drame en V Actes, uad. ds i’Alleniand 

intitulee la Misantliropie et le Repcntir par Kützc- 

bue par L. A. F. de ß. 12. i792- Pjeis 16 §r- 

für 8 gr. 

Instruction de la Jeunesse, ou Notions Elementaires 

sur la langue Franchise, la Geographie, la Mitho- 

loMe, l’hist. Grecque et Romaine et i’hiätoire de 

Franc© par Al, du Coeurjoly. 2 Vol. 12. IziislcO^ 

Preis 1 Thlr. 8 gr. für x6gr. 

• de P, public dans ses rapports avec Petat so¬ 

cial, par le Professeur Secretan. gr. 3. Paris 1803 

Preis 20 gr. für jo gr. f 

Jones, Capitain L. T., an historical Journal of the 

British Campaign on the Continent in the \ear 

17g4 with the retreat through Holland in the 

Year 1795 with plan. 41 Lond., I797* P16*3 6 rhlr. 

für 5 Thlr. 

Journal de ce qui s’est passeLa la tour du temple 

pandent la captivite de Louis XVI P>-oi de France 

par M. Clery. gr. 8. Londr. 1793. Preis 1 Thlr. 

4 gv. für 16 gr. 

Lavaters Looking * Glass, or Essais on the face of 

Animales Nature, froro man to Plants. gr. 8* 

London 1300. Preis I Thlr. 16 gr. für 20 gr. 

Lecors de Geographi, destinee3 a apprendre aux 

enfans les elemens de cette science par le moyen 

de differens jeux , par Gaultier. 6me ßdit. revue 

et corrigee l’Atlas, qui accompagne cette Geogra¬ 

phie se vend separement. 13* a Paiis ißoo* Ixeis 

3 Thlr, für l Thlr. x2 gr. 

— elementaires de Physique et Chemie expe-r 

rimentales par J. Izarn av. hg« I om. 1. gr. 8* 

Pari« 1 Thlr. i2gr. für x3gr. 

Lectures pour la jeunesse par Hauchecorne 2 Vol. 

3., Preis 2 Thlr. für iThlr, 

Lettre sur lTnscriptiou egyptienne de Rosette adresse 

au citoy. Sylvesre de Sacy par Ackerblad. gr. g. 

Paris 1802. Preis I Thlr. für 12 gi. 

LatrHlle, P. A., genera Crustaceorum et insecto- 

rum etc. Tora. 1. Parisiis 1306. Preis 4 Thlr. 

für 2 Thlr. 

Lestres da la Vendee par M. E. T*** 2 Vol. 12. Paris 

ißoi. Preis i Thlr. für 12 gr. 

— de Chsilotte a Caroline son Ami pendant son 

Liasons avec Werther. 2 Parties. - ig. Paris 

1794* Preis 1 Thlr. 4 gr. für 14 gr. 

— sur PEducation des vers-a-soie et la culture des 

muriers Blanc«, par Augustin - Rose Angelong. 12. 

Paris igoö. Preis 16 gr. für g gr. 

Lettres of the right honourable Lady Mary Wortley 

Montague. 5 Vol. 13. Vienne 1797. Preis 1 Thlr. 

4 gr. für 14 gf. 

Liefe, the, and Üpinions of Tristram Shandy. 9 To- 

mi. 12. Vienna 1798. Preis 4 Thlr. 13 gr. für 

2 Thlr. 8 gr. 

— of Cook 2 Vol. gr. 3. Basil. Preis 2 Thlr. 

12 gr. für iTlil. 6 gr. 

Liberteide, la, ou les Phase» de la revolution fran- 

caise, Tableaux heroi- lyriques par Moussard. a.hg. 

gr. 3* Paris 1302. Preis 3 Thlr. für 1 Thlr. 12 gr, 

Louise ou le Chaumiere dans les Marais p. Miss. 

2 Vol. 13. Paris 1795* Preis I Thlr. 6 gr. für 

16 gr. 

Maitre (le) d’Espagnol, ou Elemens de 2* langue Ei- 

pagnole, a l’usage des francais, p. Cormon. gv. 8, 

Paris 1304. Preis 2 Thlr. 12 gr. für I Thlr. 6 gr. 

— — d’ Anglais, ou Grammaire laisonnee pour 

faciliter aux francais l1 etude da la langue auglaise, 

par W. Co’obett. 5me Edit. gr. ß. Fans 1303. 

Preis 2 Tlilr. für I Thlr. 

Melone, Ed., historical account of the Bise and pro- 

gress of the English Stage etc. gr. ß, Basil. Preis 

1 Thlr. 6 gr. für 16 gr. 

Manuel du Museum francais, avec un Description inn- 

lytique et raisonnee de chaque tableau intique au 

-trait par une gravura a l’eau forte, tous classes par 

ecoles et par Oeuvres des grauds artistes 1 — 9V« 

Livraison. av. fig. gr. 3. Paris 1302. Preis 16 Thl. 

für 8 Thlr. 

Mackenzie, Anna Maria, Feudal Events or Davs of 

Yore. s Vol. 12. London ißoo. Preis 3 Thlr. i6gr. 

für 1 Tlilr. 20 gr. ^ 

Mal-Adroit le ou Lettres du Comte de Gaucheinont. 

2 Voh iS. Paris 1788* Preis 20 gr. für 10 gr. 

(Die Beschluss folgt.) 

Johann Gottloh Bergan*. 

V«leger der Leipziger Literatur - Zeit, 

und Besitzer des liteiar. Museums 

in Leipzig. 1 <3 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

8- Stück. 

Sonnabends, den 25. Februar 1 3 0 g. 

Fortsetzung der Zusätze zu Meusels Lex. 

1. Bd. (9. St. 3. des Inteil. Bl. d. J.) 

lg- Barth, Christian Gotthelf, Dr. der Phil. und 

Archidiakonus zu Rochlitz, war zu Rüdigsdorf in 

der Dioces Rochlitz, am 27. August 1704 geboren, 

wo sein Vater Christian damals Plärrer war. Nach 

genossenem Privatunterrichte kam er 17*8 die 

Schule zu Grimma, studirte seit i723 zu Leipzig, 

ging 1726 nach Wittenberg, wo er auch in dem- 

seloen Jahre Magister wurde und war darauf in 

Dresden, wo er sich examiniren Hess, 5 Jahre Hof¬ 

meister und Mitglied des Prcdigcjcohegiums der So- 

pliienkirehe. Im Jahre i75o wurde er, bey Gele¬ 

genheit des grossen Campements, Feldprediger bey 

der Artillerie, 1731 Pastor zu Ereitenborn unter der 

Dioces Fvochlitz und erhielt endlich 1740 die zu¬ 

erst gedachte StelLe, iu der er (’7Ö3?) starb. 

§.§. i) Diss. Visio prophetica Zach. III, 1 —g. 

de Josua, surnmo sacerdote, eiusque officio. 

Altenburg 1750. 4* 5| Bogen (Neue Zeit. 1750 

S. 341 — 43) ^eine Gratulationsschiik an den 

Superintendent J. J. G . am Ende zu Dresden, 

bey dem Antritt dev Snperint. Stelle). 

2) Kurze. Nachricht von der, bey der Stadt- und 

Kuncgundenkirche zu Rochlitz seit einigen Jah¬ 

ren angefangcne-11, Kirchenbibliothek. Altetiburg 

1751. 4- lli Log. 

3) Das im Seegen bleibende Gedächtniss der Ge¬ 

rechten , aus Sprchw. Salom. X, 7. d. i. Le¬ 

benslauf seines sei. Vaters — Christ. Barths 

40jährigen Pfarr. in Rüdigsdorf und Osse, wie 

auch zuletzt gewesenen Seniors der Rochlitzer 

Dioces Altenburg 1752. 4- 6 

(Dietmann kuYsächs. Piiestersch. III. gn2. 23.) 

ly) Bauer, Gottfried, D. der Philosophie und 

Pfarrer zu VValtersdoif und Schorndorf unter der Dio- 

ces Weissensee, war zu Gelenau bey Annaberg gebo- 

1 en , Studn te zu Leipzig und wurde zu Wittenberg 

Mag. Nach 6jährigem Aufenthalten Leipzig erhielt 

er eine Hofmeisterstelle und 1750 das obgedachte Pa¬ 

storat. Er starb ungefähr 1770 oder 1771. 

§§ I) Diss. epistolica de fanaticis academiarum 

liostibus. Lips. 3734. 5^-Bogen 4. 

2) Diss. de sanctitate matrimonii. ib. 1736. 4. 

2F Bogen. 

o) D. de legis peritorum clave cogniiionis ad 

Luc. XI, 52. ibid. 17 ... 4. Bogen. 

4) D. gratulat, de presbyteris duplici lionore di- 

gnis, ad 1. Tim. 5, 17, Erford. 1745. 4. 2 B. 

5) D. de Clemmio, juvene //.xgrvgovjAS'sM. Longos, 

17 «• • 4> 6 Bogen. 

(Dietmann Priestersch. III. ifiry. 20.) 

20) Bauer, Johann Baptista, kurpf.ilzbaieriscber 

Schuhnspector, W ettpriester und Beneficiat zu Arn¬ 

berg, geboren zu Schmidgaaden in der Oberpfalz, 

am 24. Juni 1750, starb am 5. März igoo. (vergl. 

Baader im Allgem. Litter. Anz. igoi. S. 1439) *). 

21) Baumgartner, Christoph Conrad, erster 

wirklicher geheimer Fvath und Pireisgesandter zu Ans¬ 

bach, geboren zu Pappenheim am 21. May 1674, 

starb am 4. May 1759-. 85 Jahre alt. (vergl. Vocke 

Geburts- und Todtenalmanach Ausbachischer Gelehr¬ 

ten, Th. 1. S.556-59 und S. 517). 

22) Pech, Gottfi ied Christoph, Dr. der Phil, 

und Pastor zu Eybenstock, war zu Geringswalde am 

30. August 1715 geboren, wo sein Vater Siegfried, 

*) Ich halte es für überflüssig Stellen aus allge¬ 

mein zugänglichen Schriften wieder abdrucken 

zu lassen, wenn ich nichts hinzuzusetzen 

weiss. 
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nachherigev Superintendent in Zwickau (s. Meusel), 

damals Pastor war. Er besuchte die Schule zu Meis¬ 

sen, seit 1752 die Universität zuLeipzig, ging 1737 

nach Wittenberg, wo er die Magisterwürde und 

schon 1758 ^en Huf zum Pastorat nach Berga, unter 

der Diüces Weyaa, erhielt. Er ging aber nach 

Zwickau zu seinem Vater, übte sich im Predigen 

und arbeitete an dem Catalog der dasigen Schulbiblio- 

1 r.hek. Im Jahr 1759 ward er Substitut des Pastor 

Jenzsch zu Eybenstoch , 174° Diahonus, I752 Pa- 

stör und starb 1771 oder 1772. 

§§. 1) Commentatio de usu philosophiae in theo- 

logia. Leipz. 1736, 4. l Bog. 

2) D. de moralitate gloriationis Christianae. ebd. 

1757. 2 Bogen. 

5) De non fucatae pietatis felicitate exPs.LXXXIV, 

5. ebend. 1757. 

4) De ß otSjx'ju n«Xcp. Chemnitz 1737* 4* 2 Bog. 

5) De donis mortuis Iiaud offerendis ex Deut. 

XXVI. 14. Leipz. 1737. 4* 2 Bog. 

6) De decoro dei ex Matth. III. 15. coli. Ebr. 

II. 10. ib. 1738. 4. 2 Bog. (wider die Werth- 

heimer Bibelübersetzung ) 

7) Anweisung zur wahren Gemüthsruhe bey al¬ 

len Widerwärtigkeiten aus dem 12. Capitel 

( an die Hebräer. Nebst einigen beygefüg- 

ten heiligen Reden , von der verklärten 

Ehre Gottes bey den widrigen Schicksalen der 

- Frommen. Schneeberg 1751. ß. 1 Alphabet 

(N. Zeit. 1751. S. 501—3.) 

g) Zwey Leichenreden. 

(Dietmann Priestersch. B. III. 1403* 40 

23) Beck, Philipp Ludwig, Dr. der Rechte 

und ordentlicher Advocat zu Nürnberg, ein Sohn 

des Altdorfer Rechtslehrers Johann Jobst, war zu 

Nürnberg am 20. Juli 1719 geboren, studirte zu 

Altdorf, wurde daselbst 1745 D., J75° ordentlicher 

Advocat zu Nürnberg und starb am 22. März 1761. 

i) D. de aeraediis sententiae executionem im- 

pedientibus (praes. patr. Joh. Jodoc. Beck) 

Alldorf 1742. 4. 

2) De inaug. de conductore in locatorera iuste 

retorquenie paroemiam: Kauf blicht Mietlie 

ad illustrand. text. 1. 25. §. I., I.52. D. et leg. 

9. Cod. locat. conduct. Altdorf 1745- (Nettel¬ 

bladt in den Halleschen Beytriigen zur jurist. 

Gelehrt. Historie St. 7. n. IV. hat, unter den 

Streitschriften, über die Fiage: Ob Kant Mic- 

the breche? dieser Abhandlung nicht gedacht,) 

3) D. de eo quod iustum est circa rem duobus 

vel pluribus seorsim venditam. Altd. 1747. 

(pp'ills Nürnb. Gel. Lex. I, 76. und Nopisch. I, 

71. Zeidler vit. prof. iur. Altdorf. T. III. p. 

71. 72.) 

24) Beil, Johann Gabriel, D. der Philosophie 

und Pastor zu St. Johannis in Chemnitz, war da¬ 

selbst am 7. Februar 1704 geboren, studirte zu Leip¬ 

zig und wurde 1727 zu Wittenberg Mag. Im Jahr 

1750« erhielt er das ConrectoTat an der Schule sei¬ 

ner Vaterstadt, 1746 das Discount an der Kirche zu 

St.Johannis, wurde nachher Pastor und starb 177.. 

§§. r) Diss. de dootis Chemniceusibns opificum 

filiis 1738* 4- 12 Bogen. 

2) Prograrmnata V. de vita Georg. Sigism. Gret- 

nii. Ebend. 174t.. Fol. 

5) Memoria scholae Chemnicensis 164t. instauratse 
et inauguratae. Ebend. 1741. 4. i-|B. 

4) De doctis ephororum Chemnicensinro filiis. 

Ebend. 1744. 4. 

5) Progr. de daris veterum praeceptricibus. Eb. 

1745< (in Bidermann select. scholastic. Vol. II. 

läse. II. p. 444 sq.) 

(Dietmann Priestersch. I, 260. Catal. bibl. Bün. 

Tom. r. aus welchen beyden Adelung z.Jöclier 

I, 1609. zu ergänzen ist.) 

25) von Bennigsen, Karl Gottlob, königl. 

Grosbrittauischer und Kurf. Braunschweig - Lüneb. 

Hauptmann. 

§§• Merkwürdigkeiten der Halberstädtischen Ge¬ 

schichte ir Band 1 —4s St. Halberstadt 1751. 

8, (Jeder Band von 4 Stücken, jedes Stück 6 

Bogen stark) 2r Band, iste St. (NeueZeit. 

von gel. Sachen 1752. S. 705. 

Bensperg s. Bernsberg. 

26) Freyherr von Berbericli, . . ., Reichs- 

hofvath und Oberpostamtsdirector, starb arn 1. Jan, 

1784 zu Frankfurt am M. Er hat verschiedene 

Schauspiele geschrieben, die jedoch in dem Allgem. 

Verzeichniss neuer Bücher 8*er B. (Leipz. 1784- gr. 

8*) S. i57» dem ich diese Notiz danke, nicht näher 

bestimmt sind. 

27) Berghauer, Johann Thomas, Dr. der 

Theologie und der Rechte, Decan des Domcapitels 

zu Prag und Pfarrer zu Tschochau im Leutmeritzer 

Kreise, war zu Eger am 8- October i6g4 geboren, 

studirte in dem erzbischöfflichen Stifte am Königshof 

in Prag, wurde Dr. der Theol. und Priester, auch, 

nachdem er die juristische Doctorwürde angenom¬ 

men hatte, Geheimschreiber und Ceremonienmeister 

des Grafen von Mitrowitz. Jn der Folge erhielt er 

die Pfarrstelle zu Tschochau, wnrde 1728 zugleich 

Domherr auf dem Wischchrade zu Piv.g , 1749 De- 

can dieses Capitels und starb am 22. März 1760. 

§§. 1) Apologie, oder Schutzschi ift für den heil. 

Johann vonNepomuch, wider die lutheiische 

Heiligsprechung des ermordeten DresdLchen Prä¬ 

dikanten Hermann Hahn. Diilingen 1750. 4. 

2) Protomai tyr poenitentiae — aivus Joam es Ne- 

pomucenus. Augsb. 1736 und 1761. 2 Bde. Fol. 



3) Bibliomachia, das ist: biblischer Feldzug xx'ed 

Musterung vieler jämmerlich verfälschter Bibeln. . 

Oberammergau in Bayern 1746. 4* 

Handschriftlich hinterleiss Wr: 

4) Liber meruorabüium ecclusiae Tschochaviensis. 

((PcnztfB) Abbildungen Böhmischer und Mährischer 

Gelehrten. 4r Band S. 129— 36 wo sich auch 

sein Bildniss von A. Niderhofer gestochen, be¬ 

findet.) 

28) Berghoff, Eberhard, Dr. der Rechte 

«nd fürstlich Oenabrückiscber Rath zu Osnabrück, 

war daselbst geboren, studirte zu Göttingen, wur¬ 

de daselbst 1744 Doct. 

§§. 1) D. inaug. de successione liypotheearia, 

Güttingen 1744* 4- 10 Bogen. 

2) Die Beschaffenheit des Osnabiückischen Pfal- 

bauern - Rechts untersuchet und mit Urkunden 

belegt. Osnabrück 1770. g. (Göttinger Anzeigen 

1770. s. 1545.) 

29) Bergmann, Friedrich Conrad, Dr. der 

Medicin, Landphysicus des Budissischcn Kreise.« etc. 

zu Budissin, geb. am Q. April 1752 , starb am 25* 

December 1794* (Otto Lex. der Oberlaus. Schrift¬ 

steller B. r. S. 89O 

1) Epistola de necessitatibus atque amicitia 

etc. (s. Otto III, 619.) (vergl. Neue Zeit. 1756 

S. 757) 

2) Epistola—de dignitate etc. (Otto III, 619.) 

3) Diss. inaug. de injectionibus etc. (Otto I, 89) 

(vergl. N. Z. 1757 S. 475 und Gotting. Anz. 

1757- S. 1273 f-) 

30) Bernhard, Johann Christoph. 

§§. Chymische Versuche und Erfahrungen, aus 

Vitriol, Salpeter, Ofenruss, Quecksilber, Ar¬ 

senik, Galbano , Myrrhen, der Peruvianer Fie¬ 

berrinde und Fliegen - Schwämme kräftige Arze- 

ncyen zu machen. Leipzig 1754- 8- 1 Alphab. 

mit 2 Kupfern (Neue Zeit. 1754» S. 871* 72- 

Gotting. Anz. 1755. S. 21 — 24O 

31) Bernsperg, Wolfgang, Patricier zu Lin¬ 

dau. war 1720 oder 1721 geboren und starb am 

Ende des Jahres 1766 im 46. Jahre. 

* Der Patriot am Bodensce, oder euserlesene 

Sammlung der besten bisher herausgekomme¬ 

nen moralischen Abhandlungen, durch getreue 

Auszüge sowohl, als eigne Gedanken, x — 5te 

St. Lindau 176 ... 4- 4te St. ebend. 1766. n-§ 

Bogen (Allg. deutsche Bibi. B’g. St. i% S. 263) 

Das 5te und -6te Stück gab der Verleger, nach 

des Verfassers Tode, unter dessen Namen. Lind, 

1767. 4. auf 15 Bogen heraus. (Neue Zeit. v. 

gelehrt. Sacli. 1767. S. 565) (In der allg. deut¬ 

sche Bibi. B.X. St. 1. S,307 wird der Verfas¬ 

ser Bensper» genannt.) 

Besänge s. Bezangc, 

<52) Beselin, Valentin Johann, Dr. der Rechte, 

ältester Bürgermeister und erster Syndicus zu Ro¬ 

stock, starb 175... (vergl. Jac. Heinr. Baiecke 

Leich- und Trauerschrift zum ehrenvollen Anden- 

des Hm. V. J. Beselins B. R. D. ältesten Bürger**], 

und ersten Synd'ic. zu-Rostock. Rostock 175g. F01. 
die ich aber nicht erhalten konnte.) 

i) Diss. de accessioue maritima Casus prac- 

ticus. Rostock 1721. 4. (s. Anual. Iitterar. 

Mecklenburg, p. 259—-262) 

2) D. de rigoro juris romani circa ludos ap- 

probando. Ebend. 1722. 4. 

3) D. de eo, quod juris est circa actus per 

progressionem inites. eb. 1725. 4. (s. PLecens. 

actor. eruditor. in aima Ilostochicnsi collect 

J. »p.xr8. 19.) 

55) Beuthner, Christian Gottlieb, D der 

BWlo sophie und Pastor zu Claussnitz (s. Adelung, 

zum Jücher I. 1513. 14). Er erhielt 1752 einen Sub¬ 

stituten und starb am 12. Mai 1757. (S. (Heinr 

Engelbert Schwarz) Der mit den neuesten Stadt- 

Land- und Weltgeschichten beschäftigte Aunaliste 

B. IX. 948—50.) 

Seine erste Schrift 6| Bogen stark stellt auch 

in V. E. Löschers Gott gewidmeten Proben 

6stes St. Seine gte Schrift ist 3 Alphabet 4 

Bogen stark. 

3.4) Beyer, Johann, ein Tischer und Me- 

chaniker zu Hamburg, der daselbst am 25. No¬ 

vember 1673 geboren war und am 10. Mai 1751 

storb. Jöcher, der ihn I. S. 922 zu früh ins Ge¬ 

lehrten Lexicon aufnahm, nennt ihn unrichtig 

Beier. ( Dunkel liistor. kritisch. Nachr. von ver¬ 

starb. Gelein t. B. I. S. 596. n. 341.) — In Ernst 

Chrstn Heukers Beytrag zum Jöcher S. 54 werden 

folgende Schriften von ihm, jedoch ohne alle An¬ 

gabe der Druckorte und Jahre angeführt: 

1) Beschreibung einer Universal-Sonnenuhr 2) 

einer curieusen Sonnenuhr. 2) Eines Modells 

der sphärischen Trigonometrie. 4) eines Mo¬ 

dells des Copernicanischen Systems 5) eines Mo¬ 

dels vom Auge. 

Bey Tlüess fehlt Beyer ganz. 

55) Beyer, Johann Gotthardt, D. der Phil, 

und Pastor zu Kürbitz unter der Diöces Plauen* 

war am it. Februar 1696 zu Altensalz, einem Dor¬ 

fe derselben Diöces geboren , besuchte die Schule 

zu Plauen, seit 1715 die Universität Leipzig und 

ging darauf nach Dresden. Im Jahr 1729 wurde 

er Pfarrer zu Pfuhlshorn, einem Dorfe in der Frauen- 

priessnitzer Diöces, 1736 Pastor zu Kürbitz und 

starb. 

§§. 1) D. philosoph, de mionibus illis, ob quas 

verims ct fides do hoinine dici possunt Lips 

[8*3 
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1718. 4- (pwe». Joh. Gottrr. Hartenstein) (Sicul 

Leipz. Annal. B. 1. S. 928). 

2) D. philos. de philosophia stoica quatenus 

chrisdanae religioni noxia. . . . 

5) Des Herrn Gabriel d’Emiliane (nicht d’Emel» 

cane wie Dietmann schreibt) Betvügereyen de¬ 

rer Mönche und Pfaffen in Italien, aus dem 

Französischen übersetzt. Leipzig 1724. 8- (7gk 

Adelung z. Jöcher II, 835) 

4) Ursprüngliche Quellen des Indifferentismi, oder 

Ursachen der närrischen Meinung: Man bann 

in allen Religionen selig werden. Leipz. I?27* 

g. 2 Alphabet (Dietmann Priesterscb.il. 957) 

(Diese Schrift verschaffte Beyern die Plan¬ 

stelle zu Pfuhlsborn). 

5) Unwiderleglicher Beweis der Wahrheit der 

evangelischen Religion und deren Artikel, die 

ao 1750. K, Karin V. zu Augsburg übergeben 

worden. Dresden 1730. 

6) Aufsätze in verschiedenen Monatsschriften, be¬ 

sonders in der auseilesenen theolog. Bibliothek 

von 1724—1750. 

(Dietmann B. III. S. 651—55) 

56) Bezange, Hieronymus, Benedictiner und 

Fröfessor der Theologie zu Kremsmünster, war 

zu Linz am 22. Juli 1726 geboren, wurde 1755 

Professor — Ekkard im Regist. zum Gott. Anz. 

II, 152 führt ihn als gestorben auf. Seine vor¬ 

züglichste Schrift ist: 

Introductio in vetus testamentum criticO - herme- 

neutico - lnstorica T. x. Steyer 1764. 4- Alphab. 

i Bog. (s. Gotting, Anzeig. S. io78"8ü) 

T. II. Ebend. 1765. 4. 4 Aiph. 11 Bog. (Gött. 

Anz. 1766. S. 1105— 7.) 

Weitläufiger handelt von ihm und seinen Schriften 

(de Luca) das gelehrte Oesterr, 1. B. istes Stück 

S. 28 — 52. wo er aber Besänge heisst. 

37) Bion, Johann Theobald, kaiserl. kön. 

Feldartillerie- Häuptmami und ordentlicher Lehrer 

der Messkunst zu Wien. 

§§. Geschichte des Polyb , mit den Auslegungen 

und Anmerkungen — Herrn Folard —ver¬ 

meint mit den vortrefflichen Krieg sec danken des 

Herrn von Guiscb'ai dt. Aus d„ Franz, übersetzt. 

Wien 1759. 60, lr 2r 31 TheiJ. 4* (N. Zeit, 

von gel. Sachen 1760. S. 85.) 

58) Biskamp, Elaid, Piediger und Metropo¬ 

litan zu Felsberg, geboren zu Münden im Hannove¬ 

rischen am 18. October 1724, starb am 26. Jan. 

1799. (Strieder Hess., Gelehrten gesell. B.IV. 229— 

253- XIII. 540.) 

59) Blum, Job. Christ., Lic.entiat d. Theo), u. 

Eeysitzer der tbeol. Facultät zuIlelmstädt.war zu Braun- 

schweiggeb., wo sein Vater Pastor zu St. Catherinen 

war. Erstarb im Gctob. i758- (Akadenr. Adrssska- 

I 

lender auf 1761. S. 89)* Seine Schriften führt 

Adelung zum Jocher I. S. 1928 an. 

40) Boeder, Joh. Friedlich, Dr. der Rechte, 

erster Professor derselben zu Strasburg und Kanonikus 

zu St. Thomas daselbst, war dort geboren, wurde 

i752 ordentl. Prof. d. Rechte, 1754 Dr., x754 er¬ 

ster Prof. d. Rechte und staib 176 ... (Hallisch. 

Beyträge zur jurist. Gelehrtenbist. B. III. S. 24g) 

§§• O Quaestiones juridicae ex materia delictorum. 

Argent. 1734. 

2) Quadriga quaestionum illustrium ex j’ure civili 

ib. eod. 

5) Diss. de incendio in domo conducta exorto. ib. 

1758- 4- 

4) D. de praet. in integrum restitutione. ib. eod. 4. 

5) D. de favoreiur. civ. erga possess. ib. eod. 1740. 4. 

6) D. de praestatione culpae in contractu mandati. 

ib. 174 1. 4. 

7) D. Delibata ex materia de feriis. ib. eod. 4, 

8) D. de foemina pecuniam pro fideiussione acci- 

piente. ib. eod. 4. 

9) D. de officio ac autoritate tutorum. ib. eod. 4« 

10) D. de dominio aeris. ib. 174g. 4. 

11) D. de conditionibus tum mortis causa, cum 

actibus inter vivo« adj'ectis. ibid. 1749. 4. 

41) Bötticher, Johann Gottfried, Director 

eines von ihm errichteten Erziehuugsinstituts zu Leip¬ 

zig, war zu Aitenburg i742 geboren, studirte auf 

dem dasigen Gymnasium, und zu Leipzig, ward 

hierauf Erzieher in der adel. Döringschen Familie 

zu Wurzen, kam wieder nach Leipzig und ward Pri¬ 

vatlehrer in des verst. Kreis St. Einn. Weise Hau«, er¬ 

richtete i782 ein Erziehungsinstitut für 12 Knaben u. 

starb am 9. Jan. 1795. (I eipz. Gel. Tageb. 1795 S. 1.) 

in den Weiseschen Kinderschriften kommt er unter 

den Namen Philoteknos vor. 

§§. Er hat einige Kinderschriften , ohne seinen 

Namen lierausg. (Leipz. gel. und Künstleralm. 

1787 S- 9-) z- fh 

1) Der belohnte I leis, ein Gespräch für meine 

kleinen Freunde. 

2) Gespräche, Eltern • und Kinderfreunden gewid¬ 

met .... . . 

5) Ferdinand und Louise, eine wahre Geschichte. 

Leipz. 1785» 

42) Hohn, Johann Sylveser , D. der Philos. 

Pastor zu St. Andreas und Mauritius zu Erfurt und 

Beysitzer des Ministeriums, war zu Erfurt geboren, 

wo sein Vater Johann Heim ich damals Di. konus 

zu St. Johannis war, studirte dasellsr, wurde M., 

1735 Plan - Substitut zu Grosssömnieida, nachher 

Diakonus daselbst, 1741 Pastor zu Elxleben, 1746 

Adjunct seines Vaters, erhielt sodann die obigen S:el- 

len (Sinnhold Eiford. litr. contin. B. 111. St. 1 S. 107) 

und starb (nach Ekkards, Reg. z. Gött. Anz. II. i85) 176- 
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$§, l) Diss. epistolar. de methodo. Erfurt 1743. 
8- 2 Bogen. 

2) Betrachtungen über die Reden Jesu Christi. 

Erfurt 1757. .3- iAlph. i Bog. (Gott. Anz. 1768 

S. 536. N. Zeit. v. gel. Sach. 1758» S. U7-) 

43) Rom m er, Johann Qualbert, BibliothekaT 

des Klosters Weingaiten, war am 17. September 

1737 zu Ludwigsburg geboren, legte 1759 sein Kla- 

stergclübde ab und wurde Mönch zu Weingarten, er¬ 

hielt 1767 die Priesterweihe, darauf zugleich die 

Predigerstelle in dem Flecken Altorf- bey Weingar¬ 

ten. Endlich erhielt er die Stelle eines Bibliothekars 

zu Weingarten und starb zu Anfänge des Septembers 

j-rgg. — Dass er hier eine Stelle verdiene, zeu¬ 

gen seine Schriften, ungeachtet sie leider! bis jetzt 

_ möchten sie es doch nicht für immer — un¬ 

gedruckt geblieben sind: 

1) Catalogus chronologicus incnnabnlorum typo- 

graphicorum in bibliotheca Weingartensi exi- 

stentium. Tom. 1. complectiur certa, id est ea, 

quae nulla certitudinis nota destituuntur. 517 

Seiten in Fol. 

2) Abhandl. von dem Ursprung und Wachsthum 

der Weingart. Bibliotli. vom Anfänge der Stif¬ 

tung vom ßten Jahihundeit bis 1750. 

5) Veizeichniss der Weingart. Bibliothekare und 

ihrer Schliffen. 

(Zapf litter. Reisen istes Bdch. S, 1 33—44.) 

44) B or ck, Johann Jacob Ludwig, erster Leh¬ 

rer des Pädagogiums zu Giessen, geboren zu Folgöns 

im II ess eil dar ms täd tischen Amte Butzbach 1732, starb 

am 5isten Juli 1784- (Strieder B. XII. S. 89.) 
45) Borngesser, Philipp Christoph, s. Ade¬ 

lung zum Jöcher I, 2083. Strieder in seinem classi- 

schen Werke, dessen Vollendung doch ja nicht ein 

blosser Wunsch bleiben möge, hat zw« bis jetzt 

den Tod dieses Schriftstellers nicht erwähnt. Allein 

sollte Borngesser, der, nachdem er schon Advocat 

war: 1756 Dr. wurde, das Jahr 1S00 überlebt 

haben ? 
46) Bose, Christian Wilhelm, D. der Philos. 

akadem, Privatdocent uucT Mitgl. der philobibl. Ges. 

in Leipzig, war daselbst 1717 geboren, wo sein Va¬ 

ter Johann Jacob Dr. der Rechte und Advocat war. 

Er stndiite hier seit 1736, wurde 1740 M., habili- 

tirte sich im folgenden Jahre, starb aber schon 

i7 5°- (Nützliche Nachricht Jahr 1740. S. 21. 22, 

Jahr 1750. S. 722.) 
1) T. Livium Patavinum snperstitiosae crude- 

litatis diffuentem sistit contra Jo. Tolandum 

Hib ernutn. Lips. 1759- 4* 
2) D. de Josia quadrigas soiis removente. ad II. 

Reg. 23, v. 11. ib. 1741- 4. (resp. J.oh. Chph. 

Kind. Dieser nachmalige Stadtrichter zu Leip- 

J3S 

zig (f 1-793) studirte damals Theologie) (Nütz¬ 

liche Nachricht 1741. S, 5. 6. 

3) iv^qo^napo; Christi in fabulis Apollinis et Mi-- 

nervae frustra quaesitus. io. 1741. 4. (Nützl. 

Nachr. a. a. O. S. 131.) 

4) Andronicus et Junius Rom. XVL 7. comme- 

morati ad M. Niednerum nuptiis laetum mittun- 

tur. ib. 1742. 4- (Nützl. Nachr. 1742- S. 107.) 

5) De vera et genui,na notione dictionis v.Xcact^c, 

tov aprov ad Actor. II. 42. et cap. XX. com. 7. 

et 11. ib. 1747* (Schulze, Abriss einer Gesch. 

der Leipz. Universit. S. 2.32) 

47) Bourdon, Christoph, Ingenieur - General 

zuVenedig, war zu Cassel lßß2 geboren und starb 

1776 im 94. Jahr (Strieder B. V. 54. XIII. 34JO 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Leipzig. Adv. Hennicke, 

Beschluss der Französischen , Englischen 

und Italienischen Werke, welche bey Endesun¬ 

terzeichnetem , gegen gleich haare Bezahlung in 

Königl. Sächs. Couventions - Münze für den herun¬ 

tergesetzten Preis, in Commission zu haben sind.. 

Mal-Adroit le on Lettres da Comte de Gauchemontr 

2 Vol. 18. Paris 1788- Preis 20 gr. für 10 gr. 

Mannet de Sante, ou nouveaux elemens de meaecine 

pratique par Robert. 2 Vol. gr. 8- Paris 1805. 

Preis 4 Thlr. 16 gr. für 2Thlr. 8 gr. 

— — des Etrangers amateurs de la Langne francoise 

ouvrage utile aux fran^ois eux-memes parUrbain 

Domergue. gr. 8. Paris 1805. Preis 5 Thlr. für 

I Thlr. 12 gr. 

■— — du Galvanisme par Izarn. gr. 8- Paris 1804. 

Preis 2 Thlr. für 1 Thlr. 

— — Epistolaire a l’usage de Ia Jeunesse par L. 

Philipen-La Madelaine. 12- Paris 1805. Preis I 

Thlr. für 12 gr. 

— — portatif ou Guide des Voyageurs de toutes 

les classes qui parcourent PAllemagne pav C. J. 

Fick. 12- Paris. Preis. I Thlr, 12 gr. für 18 gr. 

Maeques, les, Arracbes ou Vies privees de L. E. Henri 

van der Noot et van Eupen. 2 Vol. 18. Londres 

1790. Preis 1 Thlr. für I2gr. 

Mechanique, la, ou il est Traue des Machines sim¬ 

ples ptc. compösees, de la Dt’scente des corps pg- 

sans Fair, d Ou l’on infere la maniere de jetter les 

Bombes etc. par Ozanam. gr. g. av. hg. Par. 1730.' 

Preis 5 Thlr. für I Thlr. 12 gr. 

Methode nouvelle plus conrte et plus simple et eil 

bieu des cas plus exacte, de iraiter la JMechani- 
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que par M. T, ds Maulatd. gr. 8- Preis 20 gi. 

für I o gr. 
Memoires sur un Graphometre souterrein, destine 

a reruplacer la Boussole dans les tuin.es,, par de 

Komarzewski. gr. Folio, a Paris i8°5- Preis 2 

Tliir. iß gr. für 1 Thlr. 3 gr. 
—_ en faveur de Dien, par de 1 Isle de Sales. 

gr. 8- Palis r 8°2. Preis 2 Thlr. für 1 Thl.. 
__ sur Sa respiration, par Lazare Spallanzani. 

Trad. en franqaia par Senebier. gr. 8- Geneve 

igo3- Preis 1 Thlr. 16 gr. für 20 gr. 
_ Je Ja Societe medicale d’Emulation , seante 

a l’Ecole de Medecine de Paris ponr l’an IX et 

X. de la Republique 5. et 6. Armee en 2V0I. av, 

£g. gr.-g. Paris 1805 et 1806. Preis 5 Thlr. ß 

für 2 Tliir. i6gr, 
___Je Verforand 6 parties. 12. Amsterd. 1751» 

Preis 2jjdr. 1?. gr. für 1 Thlr. 6 gr. 

Mille, les, et une faveuis contes de Cour tirez de 

l’Ancien Gaulois par la Reine de Navarre et pu- 

bliez par le Cliev. de MouLy 8 parties in 1Q. 

Londr. 1740. Preis 4 Thlr. für q Thlr. 

Memorial topographique et militaire, reuige ,au de- 

pot general de 4a guerre, imprirae par Ordre du 

Ministre 4 parties. gr. g. av. fig. Paris t8®0* 

Preis 5 Thlr. für 2 Thlr. i2gr. 
Miliar, John, the Origin of the Distinction of 

Ranks etc, gr. ß. Bagil. Preis 1 Thlr. 6 gt. für 

x6 gr. 
IJdontagive, Ew., Reflections on the Rise and Fall 

of the ancient E.epublics etc. gr. 8. Basil. Preis 

1 Tliir. 6 gr. für 16 gr. 
Monumens, les, Antiques du Museo Napoleon Graves 

par Thom. Piroli avec une Explication par M. 

Louis petit Radel publiees par F. et P. Pitanesi. 

Livraison 15* 29, 5°- 5* 52. 4- Paris,» Preis 

ip Thlr. für ß Thlr. 
_ _ inedits on nouvellement Expliques, parMil- 

lin Tom. 1. Livr. 2 et 6te. 4. Preis 5 Thlr. für 

2 Thlr. 12 gr. 
_ _ les, Antiquites.expliq. par la Mythol. en forme 

ße Dictionnaire par L. Lugot redige par Lenoir. 

Tom. 1. gr. 8- av. hg. Paris 1806. Preis 4 Thlr. 

für 2 Thlr. _ _ 
Musee de Monumens francais ou Description Iiistori- 

que chronologiquc des Statues, en marbre et en 

bronce, Basreliefs et Tombeaux des hommes et des 

fsrames celebres, par Lenoir. Tom. 3* gr. 8* 

avec fig. Paris 1S02. Preis 4Thlr. 12 gr. für 

2 Thlr. ß gr- 
Notice historique et Raisonnee sur C. Bourgeiat, pr 

Grognier. gr. S- Paris 1805. Preis 1 Thlr. 12 gr. 

für 16 gr. 
Nemnich, P. A,, allgemeines Polyglottenlexicon, Ir 

Band. Folio, für 1 Thlr. 8 gr. 

Nennnch Catholicon. Wörterbuch des-Naturgeschichte 
in 8 Sprachen. 3 Bände. 4. Hamburg. Preis 

20 Thlr. für 10 Thlr. 

Observations sur les betes a laine, par Lullin. gr. 8. 

Paris x'804.. Preis 1 Thlr. 4 gr. für 14 gr. 

Oeuvres de Gressct Nouv. Ed. 2 Vol. gr. ß. avec 

fig. Paris 1795. Preis 3 Thlr. für 1 Thlr. 12 gr. 

— — de Mancini-Nivcrnois 5 Vol. cont. Tom. 

I. 2. fables Tom. 5 — 5. roelanges d^literature. 

gr. 8- Paris 1796. Preis 6 Thlr. für 3 Thlr. 

— — diverses de Mr. d'Arnauld.. 3 Vol 18. 1751 
Treis 2 Thlr. für I Tliir. 

Okygvapliieou l’Art de fixer, parecrit, tous les s.or.s 

de la parole avec autar.t de facilite ds promptitude et d© 

clarte que la Loucbe les expiime nouvelle methodo 

par Blanc, gr. 8- Paris 1301. Preis 2 Thlr. für 
1 Tliir. 

Pandeotes, les.» franqaises, ou R.ecueil cornplet da 

toutes les loix en vigeur, cont. les Codes .Civil, 

Criminel, du Commerce Militaire de Marine etc. 

par J. B. D. ejt P. N. R. C. 5 Vol. gr. g. a Pa¬ 

ris i8°3- Preis 6 Thlr. für 5 Thlr. 

Pasiologie ou de la mus’que consideree comme Lan- 

gue universelle par Anne-Pierre Jacques de Vis- 

mes. gr. 3. Paris 1306. Preis x Tliir. 4 gr. für 

14 sr* 
Pieces officielles relatives aux preliminaires de Lou- 

dres et au traitc d’Amiens. gr. 3, a Paris 1803. 

Preis 1 Thlr. 16 gr. für 20 gr. 

Pitie, la , Poeme par Jaques Delille av. 4 fig. gr. g. 

Par. 1805. Preis 2 Thlr. für 1 Thlr. 

Prejuges Militaires par un officier Autrichien. 2 T. 

en 1 Vol. 8- 1785- Preis 1 Thlr. für 12 gr. 

Preponderance, de la, maritime et commerciale de 

la grande Bretagne, ou des interets des nations 

relativement a PAngleterre et a la France par 

M. Monbrion. gr. 8- a Paris 1805. Preis 1 Thlr. 
2 0gr. für iThlr. 

PanzerFaunae Insect'orum Germanicae Initia 1_24. 

Heft. Mit illum. Kupfern in 4 Bände gebuuden. 
Preis 16 Thlr. für g Tliir. 

-/f9 _ 60. Heft. Preis g Thlr. für 4 Thlr. 

— — 75—S4- Heft. Preis g Thlr. für 4 Thlr. 

Precis historique de la maladie qui a regne dans P 

Andalousie en xgoo par J. N. Berthe, gr. g. ä 

Paris 1802. Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 Thlr. 6 gr. 

Principes, les, du Droit Civil proprement dit, et 

du Droit commercial compares, parEoucher. 2 Vol 

gr. 8. Paris 1304. Preis 5 Thlr. 18 gr. für \ 

Thlr. 20 gr. 

Principlee , ' the, of Mr. Harrison’s Time-Keeper, 

witli Plates of the same published by ordre of 

tlie commissioners of Longitude. 4. Loud. 1767 

Preis 2 Thlr. »2gr. für iThlr, 6 gr. 

1 
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Proces iiistruit par la Cour de justice criminelle et 

Speciale du Departement de la Seine Seante a 

Paris, contre Georges Pichegrti, Moreau et antres 

etc. 8 Vol. av. Portrait», gr. g. Paria i8°4* Preis 

12 Tlilr. für 6 Tblr. 

Recherches sur plusieurs momimcnts celtiques et Pto¬ 

mains pav J. F. Barailon» gr. g. a Paris rgoö. 

Preis 2 Tlilr. i 2 gr. für i Tlilr. 6 gr. 

•— — sur quelques poir.ts da mauere medicale, 

par Peyrot. gr. 8» Paris l8o4- Preis i Thlr. 6 gr, 

für 16 gr. 

— — sur la force de l’Armee franqaise les Bases pour 

fixer selon les circonstances etc. &, Paris 1806. 

Preis- i Tlilr. 6 gr. für l6 gr. 

— — nonvelles sur le perfectionnement de l’Art de 

la Teinture par Favier. 12. Paris 1806. Preis 

1 Tlilr. 6 gr. für iö gr. 

Recueil de Contes, d’Auguste Lafontaine trad. PA1- 

lemand. 4 Vol. 18. Paris 1798. Preis 2 Tlilr. 6 gry 

für 1 Tlilr, 4 gr. 
— — de Memoires sur les Salines et leur explica- 

tion par PI. Struve av. lig. 12. Geneve 1S05. Preis 

I Tblr. für 12 gr. 

Regles et Principcs de l’Art de la Guerre des rneil- 

leurs Auteurs qui ont ecrit »uv cette Science re- 

cueillis par G. R. Faesch. 4 Vol. gr. g. Leipzig 

1771. für 4 Tlilr, 

Ridinger Naturgeschichte der Thiere 2 Bände. Folio. 

Mit illumin. Kupfern. Gebunden. Preis 5° Thlr. 

für 25 Thlr, 

Röding, J. H., allgemeines Wörterbuch der Marine 

in allen europäischen Sprachen, nebst Erklärungen 

5 Bände und 1 Band Kupfer. 4. Preis 20 Tlilr* 

für 10 Tlilr. 

Piumford, Count, Experimental Essays Political, 

Economical and Philosophical. II — VII. gr. 8. 

London 1797. Preis 6Thlr. für 5 Thlr. 

Science, la, des Negocians et Teneur» de Livres, 

par Boucher. 4. a Paris 1803. Preis 3 Thlr, 8 gr. 

für 3 Tlilr. 
— — de l’histoire par Ghantreau. Tom. 1. 4. 

Paris Igo5. Preis 10 Thlr. für 5 Thlr. 

Sailor Bay, the, a Novel. 2 Vol. 12. London lgoo. 

Preis 3 Thlr. 10 gr. für 1 Thlr. 18 gr. 

Sterne, Laur, Lettres. 2 Vol. 12. Vienne 1797. 

Preis 2 Thlr. 20 gr. für 1 Thlr. 8 gr. 

Stoll, P.epresentation txactemcnt coloriee d’apres 11a- 

tuxe des spectres, des Mantes, desSauterelles, des 

Cnllons, des Criquets et des Blatteeqwe se tmu- 

vents dans Ls 4parties du monde. Cahierß. 7.8* 

4. Amste'd. Pieis 6 Thlr. für 4 Thlr. 

Smollet, Cout of Iluma the history of England. 8 

Vol gr. g- Basil 1794,. Preis 10 Thlr. für 5 Thlr. 

Statistique du Departemen t de l’aise par Douchy - 

de l’Ailier par Huguet -- de i’Aüde par Barante — 

des Basses Pyrenees par Serviez — du Bas-Pihin pt 

Laumond — de Eatavie p. E. Etienne — de la Cha¬ 

rente par Delaistre — du Cher par Lucay — des 

deux — Nethes par D’Herbouville — des deux — 

Sevres par Dnpin — de la Drome par Colin — 

des Hautes — Alpes par Bonnaire — d’Iile-et- 

Vilaine par ßorie - de la Loire - inferieure parHuet- 

de la Lozere par Jerphanion - de la Meuse - infe¬ 

rieure *par Cavenne du Mont-Blane par Sauzay- 

de Sambre - et-Meuse pr Jardrinet--de la Sarthe pr 

Auviay-du Var pr Fauchet- de la Vendeepr Lebre- 

tonniere — des Vosges pr Desgouttes. 22 Cahiers, 

gr. g. Preis 15 Tlilr. für 6 Thlr. 

Tableau Statistique du Departement de l’Aube par Brus- 

le — du Gers par Belguerie- gr. 8« Preis 1 Thlr. 

6 gr. für 16 gr. , 

elementaire de Botanique etc. par S. Gerar- 

din- gr. g. Paris 1305. Preis 3 Tlilr. 12 gr. für 

1 Tlilr. 16' gr. 

— de la Volupte ou les 4 parties du joux 

Poeme enVersLibres par M. D. B. av. Hg. 8* 

Preis 16 gr. für 8 gr. 

Tableaux des Vents, des Marees et des Courans sur 

Toutes les mers du Globe avec des Reflexion» sur 

ces Pheriomenes pav Ch. Romme. 2 Vol. gr. g. * 

Paris igoß» Preis 2 Thlr. 12 gr. für 1 Thlr. 

16 gr. 

Temple, la, de Venus, gr. 8. London 1777. Prers 

Preis I Thlr. 16 gr. für 20 gr. 

■— — de Grside par'Montesquieu, gr. 8- Papier 

Velin, a Basil igoo. Preis 2 Thlr. für 1 Thlr. 

Testament d’un Lecteur do Paris par Louis - Abel 

Befl-oy-R-eignes (dit le Cousin Jacques). g.r. 8* 

Paris i794. 20 gr. für 10 gr. 

Theoiie du Monde Politique ou de la Science du 

Gouvernement considere conime Science exacte par 

Ch. Plis. gr. 8» Paris igo6. Preis 20 gr, für 

iogr. f 

Traue, Nouveau, Georoetrique de PArpenSagc, a 

l’usage des personr.es 7]ui se destinent a la me- 

sure des terreins et <1 Ja levee des plnns par le 

Fevre. 2 Vol. gr. g. Paris i'8°3* Preis 4.Thlr. 

1 8 gr. für 2 Thlr. 8' gr. 

.— — complet sur les Pepinieres, taut pour les 

arbres Fruitiers, que pour les arbriseaux et les 

arbustes d’ornement, avec des instiuctions par 

Calvel. 12. av. fig. a Paiis 18«3» Preis 1 Thlr. 

6 gr. für e 6 gr. 

des maladies des Femmes en Couche et de 

enfans notiveanx nes, precede du Mechanisme des 

Accouchemens par Baigneres. 2 Vol.. gr. 8* Paris 

jgo-6. Preis 2 Thlr. i2gr. für 1 Thlr. 6 gr. 

— — sur la nature.et le traitement de la Pbtisie 

pulroonaire , par J, Bonnafox - Demalet. gr. 8* Pa¬ 

ria rgoT- Preis 2 Thlr. 8 gr. für 1 Thlr. 4 gr. 
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Traue element. d’arithmetique decimale , comparee 

a l’ancienne, a l’usage des ecoles publies et par- 

ticülieres, ou des commenqans, par J. Ch^nu. i2. 

Paiis 1804. Preis i6igr. für 8 gr- 
__ _ sur la fluide Electrico - Galvaniqne par de Luc. 

2 Vol. gr. g- Pai^s rß0#- Treis 3 Tliir. x2gr, 

für 1 Tb Ir. 18 gr. 
_ _ theorique et pratique sur l’art de faire et d’ap- 

pliquer les vernis, pai' P.L-Tingiy. 2 Vol. gr. ß* 

Pa is rflos- Preis 5 Thlr. 8 gr- flir 1 Thlr. lß gv* 
_ _ de l’ed'ui ation des abtiUes et de leur Con¬ 

servation par Beville. gr. 8* Paris 1804. Preis 

16 gr. für 8 gr. 
_ _ de la prop’iete exclusivement stimulante de 

POpium , par Cliortet. gr. 8- Paris r804« Preis 

18 gr- ^r 9 gr* 
_des clianges et arbitvages, precedes par bou- 

let. gr. 8« Paris Preis 3 Vlilr. füi 1 Thlr, 

12 gr* 
___ . des maladies des forses Nazales et de leurs 

sinus, par J. S. Decliamps. gr. 8- Paris 

Preis 1 Thlr. 8 gr- für x 6 gr. 
Toilette, la, de Venus dressee par l’Amour x—9 

partie. gr. 8- av. fig. Preis 2 Thlr. 12 gr. für 

1 Thlr. 6 gr. 
Tiiestes, 1. s, ou Melanges tires des Tablettes d’un 

Suicide, publiees par Charles Nodier. 8* a P“11*8 

1806. Preis 16 gr, für 8 gr- 
Treatise on tlie Art of Painting and the composition 

of Colours containing instructions lor all the 

Various Processes of Painting togetlicr witlx 

observat. upon the Qualities ?nd ingredients of 

colours transl. from the frensch of M. C. de 

Massoul. 8- London 1797. Preis 1 Thlr. 12 gr. 

für 16 gr. 
Veillees, les, du Marals par Betif de la Bretonne. 

4 Vol. 12. 1795. Preis 2 Thlr. 16 gr. für 1 Thlr. 

ft try** 

Vers, les. Homonymes, suivis de Ilomographes par 

Mr. Freville. 12. Paris igoq. Preis I Thlr. für 

1 2 gr. 
Vie de Callrarine IT. Imperatrice de Pmssie. 2 Vol. 

gv. 8- i793- prei3 1 T1,h'- 8 §r- fr,r 16 gr' 
_ _ ou Eloge liistorique de M. de Malesherbes pr 

Mr. Caillard. gr. 8- Paris Ißoä. Preis 1 Thlr. 

für 1 2 gr. 
_ _ Amours et Aventuves du Chevalier de x'aublas 

par Mr. Louvet. iö Vol. iß* a Paris i790, Pfe^s 

8 Thlr. für 4 Thlr. 
Vietz, F. B., icones Planlarum Medico - oeconomico - 

Teclrnologicarum cum earum fructus u9usque de- 

fcriptione Vol. 1. c. fig. iUtun. 4. Wien I&oo. 

Trei» 20 Thlr. für 10 Tlrlr.^ 
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Voyagrg, tvaduits de differehtes Lsngües Orientales 

etE.nopeennes 2 Vol. x2. P.ÜS1799. Preis 1 Thlr. 

12 gr. für 18 gr. 

— — en Syrie et en Egypte par Vohiey. 2 Vol. 

gr. ß. 1792. Pi eis 2 Thlr. 1 2 gv. für iThlr. 6 gr. 

— — et ßecouvcrlis da s i’i; lerieur de i’Ahique 

par Houghton et Mungo - i'ai k. gr. ß. xßoo. Preis 

16 gr. für 8 gr. 

— — de.Gulijver trad. de l’Angl. de Swift pr des 

Fontaiues 4 Vol. iß. Paris Paxi IV. Preis 2 

Thlr. für 1 Thlr. 

— — lo nouveau Gulliver trad. d’un Manu9C. Angl, 

parle xueme 4 Vol. lg. Paiis 1795. Preis 2 Thlr. 

für 1 Thlr. 

Wei ther et Lettre3 de Charlotte a Caroline son Ami 

pendent ses Liaisons avec Werther 2 parties in iß. 

Paris 1794. Preis 1 Thlr. 4 gr. für 16 gr. 

Werlhdrie par Pen in 2 parties av. fig. iß. Paris 

1794. Preis 1 Thlr. 6 gr. für .16 gr. 

Vorik, a sentimental Journey trougli France and Italy, 

4 Vol. 12. Vienna 1798- Preis 1 Thlr. 16 gr. 

für 20 gr. 

Johann Gottlob Beygang, 

Verleger der Leipziger Literatur - Zeit, 

und Eesitzer des literar. Museums 

in Leipzig. 

Buchhändler - Anzeigen. 

Da der Buchhändler Quien in Berlin ausgetretea, 

so ist der Verkauf meines 

Lehrbuchs der reinen Mathematik und dessen Erlau- 

teri(ngen, wie auch meines Lehrbuchs der Erfah¬ 

rungsseelenlehre, der Matzdorff sehen Buchhandlung 

in Berlin übei tragen worden. 

Kiesewetter, Professor. 

Von der so eben erschienenen 

Voyage a Pekin, Manille et l’Isle de France, fait dang 

l’intervalle des annecs 1704 - 1304 par M. de 

Guigttes, 3 Vol. 

und den erwarteten : 

Voyages dans l’Amerique meridiomtl par d'Aranja. 4. 

Vol. avec des Notes par Cuvier. 

e'scheinen zweckmässige Verdeutschungen in meinem 

Verlage. Leipzig, am 29. Jan. 1809. 

J. C. Ilinrichs, 
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9. Stück* 

--- - . _ 

Sonnabends, den l±. M ä r 2, 1S09. 

Fortsetzung einiger Bey- und Nachträge zu 

dem 8ten Bande des Meuselsclien Lexikons ver¬ 

storbener Schriftsteller u. s. w. Vergl. Nr. 38 

und 45. des Jahrg. 1803. und Nr. 2. des 

Jahrg. 1809. dieses Intellig. Bl. Vom Dom¬ 

prediger II. W. Rotermund. 

X-iobech, Cph Aug., war am 4. Octob. 1720 in 

Zeitz geboren und der Sohn eines Piathsbaumeisters 

— starb 1782 als Prediger zu Gröbitz bey Weis- 

senfels. 

von Locella, Aloys Emmerich, wurde in 

der K. K. Theresianischen Ritterakademie erzogen 

und legte unter dem P. Frölich den ersten Grund 

zu seinen vielen Kenntnissen in der griechischen 

Sprache. 

M. Lochner, Chph Moritz, war am 3. 

März 1709 zu Heroldsberg geboren, wo sein Vater 

Moritz Hieron. als Prediger stand ; studirte zu Nürn¬ 

berg und Altdorf, promovirte am 29. Junius 1750, 

vicarirte einige Zeit zu Ehersdorf bey dem Pfarrer 

Becker und nach dessen Tode zu Lonerstadt und 

Farrenbach. Als er nachher zur Pfarre in Gusten- 

felden gelangte, liess er sich in Altdorf ordiniren, 

wurde aber 1754* Ehebruchs wegen, abgesetzt, und 

wurde in ausländischen Diensten ein Schulmeister. 

Fickenscher gel. Baireuth. 5ter Band. S. 30I. §§. 

Disp. de mondbus divinitatis testibus contra Lu- 

cretium et Burnetium , praes. Jac. Wilh. Feuerlein. 

Altd. 1729, 4. 3 Bogen. — Disp. inaugur. de 

Martino Luthero a comitiis Augustanis A. 1550 cor¬ 

pore qnidem absente, in illis tarnen animo praesente. 

Praes. Jo. Dav. Köhler, ib. 1750. 4* 4;§ Bog. 

Locke, Samuel Gottlieb, wurde 1753 Gene¬ 

ral - Accis - Baudirector zu Dresden. 

Loder, Johann, war am 3. Januar 1637 zu 

Burgbernheim geboren. — Zu seinen Schriften 

gehören noch: Einladungsschrift; von Luthers Bi¬ 

belübersetzung. J. W. Weinmann schrieb dagegen : 

spicilegium sacrum ex messe aliorum. — Unpartheyi- 
sche Beurtheilung einer Schrift: der Christ in der 

Einsamkeit. I11 den Beyträgen zu den rigischen An¬ 
zeigen 1761. S. 25 f. 

Loebel, Renatus Gotthelf, kam 1778 auf die 

Thomasschule in Leipzig, fing 1783 seine akademi¬ 

schen Studien daselbst an, und ging, nachdem er 

1786 die Magisterwürde angenommen hatte, noch 

anderthalb Jahr auf die Universität Göttingen, S. 

Leipz. gel. Tagebuch 1736 S. 6. 1788- S. 26.179^ 
S. 109. 1799. S. 22. 

Loeber, Christian Wilhelm, ein Sohn Chph 

Wilh. zu Jena am 2. Febr. 1722 geboren, genoss 

Privatunterricht, hörte vom Jahr 1738 an Collegia, 

wollte sich dem akademischen Leben widmen, 

wurde aber nach dem Tode seines Vaters 1740, Hof¬ 

meister dsr jungen von Eichstädt in Pom¬ 

mern, 1747 Collaborator des Ministern zu Eisen* 

berg und kurz darauf zugleich Schlossdiakonus, 1755 

Diakonus in Rhoda, 1757 Pastor Primarius und 

Inspector der Kirchen und Schulen zu Asch, 1764 

Dr, der Theologie zu Erlangen, nahm seine und die der 

von Zedwizischen Familie zustehenden Rechte bey 

den politischen und Religionsunruhen der Herrschaft 

Asch (s. nova act. Hist. eccl. 46. 50. 53. 61 und 64. 

Theil) auf eine edle Art in Acht, und wurde am 

28- März i787, da er in einer Amtsarbeit begriffen 

war, vom Schlage gerührt, welcher ihm nach we¬ 

nigen Stunden das Leben raubte. Vergl. Acten, Ur¬ 

kunden und Nachrichten zur neuesten Kirchenge¬ 

schichte, 2r Band S. 655 — 645« Disp. inaugur. 

de non concedenda communione privata. Eilang. 

1764. 4. — Anhang zu dem Gesangb, das in Asch 

gebraucht wird, 1765* 

[9] 
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L o eb er, Gotthilf Friedemann > schrieb noch t 
De Burggraviis Orlamundanis. Jena i74r* 4* S. 

•—• Dissert. metaph. philosophumenon Augustini de 

causa deliciente enucleans. ib. 1742• — Bin<iarl 
Olymp. Ode XI. exercit. critica. ib. 1743*— Diss. 

pro loco, de Titulo comitis palatini Saxoniae in li- 

teris Friderici admorsi. ib. i743# — Progr. de col- 

loquio Altenb. >775- 4» — Progr. de vero in disci- 
plinis progressu , quatenus juvenilem aetatem assue- 

lieri ei oporteat. Altenb. 1795. — Nachricht von 

den Schriften gegen D. Heumanns Erweis, dass die 

Reformirten in der Abendmahlslehre, die richtige 

Meinung hätten. In Ernesti Bibi. B. VI. St. 8. S. 

■752 --762. — Jubelpredigt über Jes. 45« 6* 7* zum 
Andenken des Pieligionshiedens. Altenburg 1755* 8* 

-—• Gedächtnisspredigl auf den Erbprinzen Friedrich 

zu Gotha. 1756. 4. — Friedenspredigt Dom. Qua- 

simodos. 1765. 8* — Predigt bcy dem Rathswech¬ 

sel, Dom. Sexages. 1768. 4* — Predigt für die 

Blatterninoculation 1769* 4- — Drey Predigten bey 

Gelegenheit schwerer Gewitter 1771* 8* — Land- 

tagspredigt 1775* 4’ — Predigt am Johannisfeste, 

2777, 8- Predigt nach dem Feuer in Gera, Dom. 

2g, p. Trin. 1780- Predigt am Neuenjahr, nach 

veränderter Bartholomäuskirche, 178^» 4’ Predigt 

bey der Einweihung der Orgel, Dom. 13. p. Trin. 

j 702. 4. Predigt zu der Sammlung einer Collecte. 

1785* 4- — Predigt nach dem Brande in Altenburg, 

Dom. »9. p. Trin. 1733. 4. Ara Michaelistage, 
27«4. Am Landtage 1 792. 4. Leichenpred. auf 

Joh. Müller 1791. Standrede auf Vichweg 1767. 

Fol. Picde bey der Einführung des Superint. Thie- 

nemami zu Bahia. Pvede bey der Taufe Carl Leop. 

Kaisers der Rechte Beflissenen 177^’ 8- Bede bey 

der Einführung des Superint. Grunert in Ronneburg 

1795. g. Pvede bey der Trauung des Grafen Carl 

Fiiedr, Willi, von Schlippenbacli 1795. 4* 

Loedel, Jacob, aus Mühlhausen in der Graf¬ 

schaft Salzburg, war am 22. Febr. 1712 geboren. 

Sein Vater, ein Verwalter, hielt ihm erst Hauslehrer, dar¬ 

auf studirte er 6 Jahre auf dem Gymnasio zu Ptegens- 

burg, 2 Jahre auf der Universität Altdorf, und eben 

so lange in Jena, kam nach einem 6 monatlichen 

Aufenthalt boy seinen Eltern, zu dem Dechant Köh¬ 

ler in Schwabach, wurde i754 ordinirt, erhielt 

bey dem Pfarrer Spiess zu Ettenstadt das Vicariat, 

darauf gleiche Bedienung zu Thalmesingen, 1739 

die Pfarre zu Illenschwang, 1749. die Kirchhofs 

Caplaney zu Crailsheim und starb am 14. August 

1774. Vocke Almanach I. 153. §$. Abdankungsrede 

bey der Beerdigung des Dechants Uhl zu Crailsheim 

an der Mackis. Oett. 1757- Fol. Abdankurgsrede 

des Rector Kräckers zu Crailsheim. Onolzbach 1760.. 

Fol. 

Löhlein, Georg Simon, war 1727 geboren. 

—— Theodor Hablitz übersetzte seine Klavierschule 

ins Russische, Petersburg 1773. 

Löhner, Chph Siegmund, des Predigers Chri¬ 

stoph, Sohn, geboren zu Igcnsdorf am 27. (21) 

Jan. X704, kam 1704 nach Nürnberg, hatte Privat¬ 

unterricht, ging 1711 in das Egydien-Gymnasium 

1721 auf die Universität Altdorf 1726 nach Jena, 

reisete 1728 nach Nürnberg zurück. Wurde 1729 

Pfarrer zu Grundlach, 1731. Mitglied der Blumenge¬ 

sellschaft, 1738 Pfarrer zu Poppenreuth und starb 

am 25. Junius 1772. Will Lex. II. 507. oratio 

de anno magno ex philosopliorum et populorum 

variorum rationibus computato. Altd. 1725. Lieferte 

Beyträge zu den Eskuchischen Erläuterungen der 

heiligen Schrift aus morgenländi sehen R.eisebescluei- 

bunge». 

Löhner, Johann Chph Siegm.", geboren zu 

Poppenreuth am 28. Atig. 1740, Sohn des Predigers 

Chph Siegmunds, studirte seit 1758 zu Altdorf, stand 

von 1759 bis 1764 mit der deutschen Gesellschaft in 

nützlicher Verbindung, wurde 1766 Vicarius seines 

Vaters , 1772 Pfarrer zu Bärbach und Neunhof, 

schrieb: Jubel- und Dankpredigt, bey dem hundert¬ 

jährigen Gedächtniss der an. 1066 geschehenen 

Uebertragung der Montags - Vesper-Predigten in der 

Salvatorkirche, an die Candidaten des Predigtamtes, 

nabst einer kurzen historischen Nachricht von Er¬ 

richtung des Seminarii Candldatorum, und einem 

Verzeichniss der Kirchen pfleger, Inspectoren und 

8ämmtlichen Candidaten, nebst einigen Oden und 

Liedern, Nürnberg 1766. 4. und starb am 2i.Febr. 

1796. Nopirsch Suppl. II. p. 351 zu Wilis Lex. 

Ij ö 1 i u s, Joh. Lor. Lud w., ein Sohn des im Joch, 

angef. Johann Lorenz, wurde zu Ansbach am 11. März 

1687 geboren , studirte daselbst und seit. 1704 in 

Jena, erst Theologie, dann Medicin, begab sich nach 

Berlin und prakricirte, ging auf Gundelsheimers 

Rath noch nach Leiden die Anatomie zu studiren, 

auf des Professor Albinus Empfehlung sodann nach 

Amsterdam r nahm 1715 in Leiden die medicinisclre 

Doctorwürde an , bekam 1715 in Ausbach ein Ex- 

pectanzdecret auf eine anst. Bedienung nebst roo Gul¬ 

den Gehalt, nach 9 Jahren den Fiang und Titel ei¬ 

nes Ratltes, wurde 1751 Hofmedicus, 1754 Reise¬ 

arzt, im folgenden Jahre Leibmedicus, 1736 Hof- 

ratli und starb am 3. Junius 1756* Vocke Alman. I. 

204 f. 55- disp. inaugur. de hydrope anasarca. Lgd. 

Batav. 1713. 4. Viele Beyträge zu des geheimen 

Raths Treu medicinischen commercio literano, sammt 

dem Indice. 

Löper, Joh. Willi., geboren zu Stargard am 

17. Sept. 1650, der Sohn eines Advokaten, studirte 
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im Gröningisckeri Collegio, ging 1698 auf die Uni¬ 

versität Leipzig, wurde am 7. Novemb. 1701 preus- 

sischer Feldprediger, wohnte der Schlacht bey Hoch- 

Stadt bey, begleitete die Armee nach Italien, 1707 

nech Toulon, Kam 170g gesund zurück, wurde Pre¬ 

diger zu Bublitz, 1709 Archidiakonus an der Ma- 

rienstiftskirche zu Stettin , auch Professor der liebr. 

Spruche und der Theologie am Gymnasio, 1733 

Superintendent zu Stralsund, 1739 Doctor der 

Theologie zu Greifsw'alde, feyerte am 19. Dec. 1751 

sein Amtsjubiläum und starb am 10. Jan. 1752. S. 

niemor. Job. Wilh. Löperi in den Nov, act. histor. 

eccl. VL B. S. 74-87. 55. Sieben sonderbare Kriegs¬ 

und Felrlpredigten. Stettin 1715. ß. Die geoffenbar- 

te Herrlichkeit Gottes bey dem zu Augsburg überge¬ 

benen Glambensbekenntniss. Ebend. 1730. Disput. 

Theol. de auctoritate Augustanae confessionis, qua 

in ecclesia evangelico - Lutherana pollet. Sed, 1752. 

4» — Diss. theol. qua locus Ezech. XVL 53 et 

55 contra M. Lud. Gerh. Systema onroiuxToiffTocffswg 

vindicatur. Rs. Joach. Dan. Löper. Praes. german. 

fratris fiiio. Sed. 1730. 4. — Diss. theol. de perse- 

verantia in fi.de, et quao ab ea separari nequit, vi- 

tae sanctitate. Sed. 1733. 4. — Diss. theol. in lo- 

cum Job. VI. 45* coli. Jes. 45* iß* cum parall. Je- 

rem. 31. 33» 34» et i.Joh. II, 20. Rs. Schumacher. 

Sed. 1734» 4- — prima elementa Thcolog. Theticae 

in usum auditor. suorum. Sed. 1757. ibid. 1744. 

— Predigt von den landverderblichen Wassevfluthen, 

über 1. Corinth. X, 6-13, Altstettin 1726. SfBog. 

4. -■— Die göttliche Strafbedrohung des jüdischen 

Volks, wegen der heuchlerischen Gottesfuicht, am 

Busstage den 7. Sept. 1735, nebst einem Vorbericht, 

wie einige durchreisende Personen aus Herren hur, 

mit ihren zu Stettin angestellten Betstunden Anlass 

dazu gegeben , auch beygefügten Noten und Meinun¬ 

gen von den so genannten Erbauungsstunden. Stet¬ 

tin 1738» 4» — Stettinische Abzugspredigt den 2r. 

Sept. über Epli. III; 13-22. Stettin i738- 4» — 

Stralsundische Anzugspredigt, 1738. 4. — Prolnsio 

de paterjiitate Abrahami. 1759» — Diss. inaugur. 

de unctione Christi liabituali. 1759. 4» — Der sei¬ 

nen Gott immer lobende David, bey der Beerdi¬ 

gung des Pastois M, Mich. Lobes. Stralsund 1740. 

Fol. — In fitnere Job. Pet. Buchow. Sund. 1742. 

Fol. — Das Amt eines rechten evangelischen Pre¬ 

digers, bey der Beerdigung Bernh. Melch. Schäfers, 

Diakon. Strals. 174b» Eol. — Neue Ausgabe des Ka¬ 

techismus Lutlieri. — Stralsundische Heilsordnung 

nebst einer Betrachtung des Festes von der Belage¬ 

rung Stralsunds, Ebend. 1741. —• Noch viele Lei- 

chenpredigten, 

Löscher, Johann Kaspar, war zu Erfurt 

1677 geboren und des Caspar Löschers Sohn, Zu 
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seinen Schriften gehören noch: Disp! do poregrina- 

tionibus literariis. Wittenb. 1691. Die Schrift.: mem, 

Christ. Daumii, erschien zucrstWitt.i 701. 4. 3 B. recus. 

ib. 1721. 4 ß°g‘» — Evangelische Jubelgedauken 

rechtschaffener evang. luther. Christen. Rochlitz 1717, 

am 23. p. Trinit. gehalten. 4. 4* Bogen. — Von 

den Parergis sacr. erschien exercir. I. II. III. zu AU 

tenburg 1716. 4» S. erste Nachlese der neuen Bibi. 

IVankf. und Leipz. 17x7. p. 356. 

Lösoke, Christoph Albrecht, war zu Alten.- 

plate im Herzogthum Magdeburg, am 26. Septemb. 

1677 geboren, und der Sohn eines Schneiders. Ein 

halb Jahr nach seiner Geburt zog der Vater nach 

Amebuig in der Altenmark; hier wurde er erzogen, 

ging von 1631 bis 1691 in die Stadtschule, wur¬ 

de als denn Schreiber bey dem dortigen Bürgermei¬ 

ster, sollte dasselbe 1694 in Eerlin werden, fand 

aber bey seiner Ankunft die Stelle schon besetzt; 

nun gab ei die Schreiberey auf, verband sich mit 

zwey Studenten, die eine Bürgerschule von 90 Kin¬ 

dern hatten, diese unteirichteten ihn in der lateini¬ 

schen und hebiäischen Sprache, wofür er den gros® 

sen Kindein im Schreiben und Rechnen, den Klein¬ 

sten im Lesen Unterricht ertlieilte. Als diese Schule 

nach zvvey Jahren aufliöite, ging er in seinem ^Q. 

Jahre auf das Gymnasium in Berlin, und erhielt 

sich 4 Jahre durch Freytische bey Bürgern, vo*n 

Chorgelde, und von Bücher- äusrufen in Auctionen, 

die freve Wohnung aber hatte er bey dem Subrector 

der Schule. Im Jahr 1700 zog er auf die Universi¬ 

tät Halle, wurde gleich in das Seminarium aufge- 

liommen, eihielt den Freytisch im Waisenhause und. 

unterrichtete täglich 2 Stunden in der Geographie 

und Historie. 1702 ging er wieder nach Berlin, 

wurde Cantor zu Holdenstedt bey Uelzen im Lü¬ 

neburgischen, 1705 Gantor und Vicarius am Dom 

zu Brandenburg, 1706 Pastor zu Garlitz und Mütz- 

litz, 1716 Pastor zu Plaue, Woltersdorf und Briest, 

1734 bekam er seinen jüngsten Sohn zum Gehül- 

fen und starb den 5» März 1753» Neubauers Lex. 

von Luther, und Reform. Theolog. S, 762 f. Bei¬ 

träge zu den act. Histor. eccles. III. B. S. 417._ 

Zu seinen angeführten Schriften gehören noch: 

Dr. Luthers Catechismus mit Sprüchen und 

Exempeln bewiesen. Brand. 1711. 3 Bogen, ins Wen¬ 

dische übessetzt. Bautzen 1740. Einfältige Fragen von 

der Haushaltung und den Wegen Gott*s aus der 

heiligen Schritt» Halle 1712. 2 Bogen. Ordnung 

des Heils 1712, ein halber Bogen, dann ein ganzer, 

wurde fünfmal aufgelegt, zuletzt in Leipzig 1745. Q. 

Die Gatechetische Anleitung die Haushaltung Gottes, 

göttliche Bündnisse, Ordnung des Heils undKirclicn- 

ListorU zu betrachten, erschien zu Halle, 1720. 4 

Bcg«n. Der kurze Begriff der Festlehren an den 

Festtagen, kam zuerst in Magdeburg 1726, 4. her- 

[9*3 
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aus, — die erste Auflage vom zergliederten Cate- 

cliismus Lutheri, Wortarklärung und Anweisung, 

wie Schulmeister ihr Amt führen sollen, wurde 

1723 zu Brandenburg gedruckt 10 Bogen; im Jahre 

1745 waren schon fünf Auflagen vergriffen. — Zer¬ 

gliederung und Erklärung der 7 Busspsalmen. Halle 

1745. 7 Bogen. Frühzeitiges Absterben frommer 

Kinder, eine Parentation, 1715 über Sapient. 13. 14* 

2 Bogen. Berlin. F)rey Leichenpredigten in Folio. 

Im Starkischen Bibelwerke hat er das 2te Buch Mo- 
sis , die Apostelgeschichte, die Offenbarung Johannis, 

und die Vorreden über das Alte und N. Testam. 

ausgearbeitet. 
Löw, Johann Adam, wurde den 25. Septbr. 

1710 geboren. Zu seinen Schriften gehören noch: 

Zwey lateinische Gedichte, die er 1728 und i729 
im Namen seiner Mitschüler drucken lies, das erste 

die Ankunft dös Grafen Heinrich von Biinau in der 

Pforte zu feyern, das andere den Abtritt deslnspect. 

Joli. Andr. Walthers mit Wünschen zu begehen. —- 

Einzelne Predigten in der Sammlung: Predigten über 

alle Sonn- und Festtagsevangelien, Gotha 1759- gr- 

4. vor denselben stehet sein Bildniss, auch vor dem 

igi Theil der zuverlässigen Nachrichten u, s. w. — 

Predigt am Neuenjahrstage 1753- 4- Die beständi¬ 

gen Gedanken eines Christen, welcher als ein Gast 

und Fremdling auf Erden, ein Vaterland suchet, über 

Pred. Salom. XII, 7. 3- Gedächtnisspredigt auf den 

Vicekanzler Buddeus. 1753- 4- Pflichten der Men¬ 

schen, wenn Gott den Vorratli des Brots wegnimmt: 

am Erndtefest den 19. p. Trinit. 1755- 4- — Ge- 
däclitnisspredigt auf den Superiutend. Beumelburg 

zu Tonna, über Ps. 53- v. 22. 23- den 19. Februar 

1753 gehalten. Eine dreyfache Gnade von Gott für 

sterbende Christen, am 16. p. Trinit. 1758. 4- — 

Eie Vortheile evangelischer Christentempel, am Ta¬ 

ge der B.einigung Mariä. Eine Einweihungspred. 

1760. 4. Investiturpredigt, von den ungemeinen 

Vortheilen für Kriegsmänner, aus dem wählen Chri¬ 

stenthum , am 25. p. Trinit. 1761. Zwey Predig¬ 

ten über die Sonntagsevangelia am 7. und 9. p. Trin. 

i'/65. 4- Es ist alles eitel. Am 24, p. Trin. 1763. 
8. Hundertjähriges Verschonen mit Feüersbrünsten, 

als ein Werk der Gnade und Langmuth Gottes, eine 

Eraiidjubelpredigt am 10. Jul. 1765 über AmosVII. 

4—- 6. Wider den Mnssiggang, am Sonntag Septuag, 

1767. 4-— Das Lob rechtschaffener obrigkoitl. Per¬ 

sonen, eine P»athspredigt, über Sir. 44, 10-15. am 9. 

Oct. 1767. 4- Ein geregnetes Alter als die Frucht 

und Belohnung der wahren Frömmigkeit. Am 

Sonntage nach Weihnachten, 1769. 4. — Die 110- 

tliige Verbindung der Liebe zur Wahrheit, mit der 

Liebe zum Frieden. Am Erndtefest, 1769. 4. Der 

sündiiehe Vorzug der Gottlosen vor den Frommen, 

am Sonntag Reminisc. 1770. 4. Jesus das Vorbild 
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unserer Wallfarth auf Erden, am 14. p.Trin. 1770. 4, 

Zwey Busspredigten aus der Ewigkeit, am 1. p. 

Trinit. 1771. g, 2te Auflage. Ein Thränenopfer 

am Erndtefest den 22. p. Trinit. 1771. 4. — Der 

christl. Kriegsmann , eine Tnvestiturpred. am 23. p. 

ffrinit. 1773. Proben der Beredsamkeit, weichein 

einer Gesellschaft guter Freunde, unter der Aufsicht 

des Prof. Gottscheds sind abgelegt worden. Leipzig 

I738- §• Von ihm sind 4 Reden darin. Eine Rede 

in Joh. Gust. Picinbecks kleinen Schriften. S. 255 — 

277. Wahrhafte Geschichte von Erscheinung eines 

Verstorbenen in ßraunschweig, nebst denen von 

diesem Gespenste gesammelten Nachrichten, von 

Adeisidaimone (Harenberg). Braunschweig 1749 die 

S- 17 — 25. befindlichen Erinnerungen sind von 

Löw. — Dass rechtschaffene Lehrer für die Ewig* 

keit arbeiten, in Balth. Münters Predigten. Gotha 

1760 und im 5- Theil 1764, das Dankgebet am 

Friedensfeste 1765 S. 343 — 354. Feyerliche Ein¬ 

weisungsrede eines neuen Rectoris des Gymnasii zu 

Gotha, nebst dessen Antwort und Antrittsrede. 
Gotha 1764. 4, 

Löwen, Johann Friedrich, schrieb noch: die 

Spröde, ein Schäferspiel, Helmslädt 1743. 4. Miss¬ 

trauen aus Zärtlichkeit, ein Lustspiel in 5 Aufzügen. 

Hamb. 1763. 8- — Von seinen Romanzen erschien 

auch Hamburg und Bremen 1769. 8- eine verbesser¬ 

te Auflage. Hatte Antheil an der Schrift, der Christ 

bey den Gräbern. 

von Löwenstern, Nicol. Georg Beruh., 

studirte erst einige Jahre in Göttingen: ehe er nach 

Biitzow ging. Zu seinen Schriften gehören noch: 

Won der Eelebnungsformel mit Hand und Mund. 

In den schwerinischen Nachrichten | und in Zeper¬ 

nicks Sammlung auserlesener Abhandlungen aus dem 

I_.ebnrechte. Th. 2. num. 25. S. 326 — 542. Von 

der Aufnahme des Longobardischen I.eh »rechts in 

Deutschland, wobey besonders derjenigen Meinung, 

welche solche ins 15te Jahrhundert setzen, beleuch¬ 

tet wird. Ebend. im 5. Th. num. II. S. 15 — 53- 

auch in den gelehrten Beyträgen zu den Meklenb. - 

Schwedin. Nachr. 

Lofft, Ernst Heinrich, war eines Oberküsters 

Sohn in Hamburg, 1744 geboren, der viele Jahre 

als unbeförderter Candidat lebte, endli h 1785 die 

Pfarre zu Sahms im IJerzogtlmni I^auenburg prhieit. 

In frühem Leben, ein trefflicher Privatlehrer, Hell- 

de; kei, gründlicher Forscher älterer und neuerer 

Sprachen, Kanzelredner und Odensänger voll Geist 

und Kraft. Kaum aber hatte er seine dürftige Pfar¬ 

re angetreten, so wurde er wahnwitzig, musste sein 

Amt niederlegon u. s. w. Im Hanseatischen Magazin 

steht Land V. S.} 57 f. ein Bruchstück einer vortreff¬ 

lichen Ode, die Lofft 1774 schrieb. 
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▼ o n L o h e n's c h i o 1 d, Otto Christian, über¬ 

setzte auch 1750, Pfaffens Widerlegung der seedor- 

flschen Briefe ins Französische. 

Lolimann, Johann Daniel, war zu Goslar, 

am 24. Jan. 1697 geboren und der Sohn eines Schul¬ 

lehrers gleiches Namens. Er besuchte die vater- 

städtische Schule, ging 1725 auf die Universität 

Helmstädt, wurde 1727 Hofmeister der jungen Gra¬ 

fen von Schulenburg zu Rittleben, 1729 Diakonus 

zu Elze und Pastor zu Mehne, 1747 Prediger an 

der jAlberti - Kirche zu Hildesheim und starb am 

22. Dec. 1760. S. J. K. Kokens segensvolles Anden¬ 

ken verstorbener Lehrer, aus Ebr. X1H, 7. Hildes- 

lieim 1761. Fol. 5 Bogen. §§, von dem nüthigen 

Eifer eines rechtschaifenenLehrers in der Ausübung 

seiner angewiesenen Amtspflichten über 1. Tim. 2, 

15. Hildesh. 1747. Zweyte Rede im neuen Wai- 

senhause der Neustadt Ilildesheim zur Vorbereitung 

auf das Weihnachtsfest, am Christabend 1753 über 

2. Cor. VIII, 9. Ebend. 1754. 4- 3 Bog. 
Loos, Jacob, wurde nach geendigten Uni¬ 

versitätsjahren, Hofmeister des jungen Grafen von 

Dohna, dessen Vater preuss. General war. Er liess 

sich in Berlin examiniren, weil aber nach König 

Friedr. Willi. Verordnung, keine Ausländer mehr 

die erledigten Predigerstellen bekommen sollten, ging 

er nach der Pialz u. s. w. 

Lorenz, Christian Heinrich, besuchte 1756 

das Gymnasium in Hof, ging 1762 auf die Uni¬ 

versität Leipzig, ward daselbst Magister, 1770 Col- 

laborator am Gymnasio, am 2g. Mai 1771 zweyter 

Professor und der lateinischen Gesellschaft in Jena 

Mitglied, zuletzt Vice dir, des Gymnasiums und her¬ 

zoglicher Bibliothekar zu Altenburg. — Vergl, Scho¬ 

lastische Nachrichten. EiTang. i778* S. 3. und seine 

eigne Geschichte des Altenburger Gymnas. S. 395. 

Die Dissertat. de gentis Manliae decreto. Altenburg 

1774. 4, bezieht sich auf die Stelle Liv. VI. 20. 

Lorenz, Joh. Mich., wurde 170g Magister. 

Lorenz, Siegmund Friedrich, — kam 1755 

auf das Gymnasium und 1741 auf die Universität 

zu Strassburg, trat 1751 eine gelehrte Pieke an, blieb 

den Winter in Leipzig, um sich in der Syrischen und 

Rabbinischen Sprache zu vervollkommnen, wurde 

am 16. Tun. 1732 in Wittenberg Magister, kehrte 

durch Ober- und Niedersachsen und Hessen inseine 

Geburtsstadt zurück, wurde 1753 Frühprediger an 

der VY iihelmskirche in Svrassburg, gleich darauf Mitgl. 

des geistlichen Seminarii, 1754 Prediger an der 

H anptkirche, 1761 Amtsprediger zu Sr. Nicolai und 

wenige T-ge darauf zu Neu St. Petri, dabey hat er 

seil 174b üie Geschichte vorgetragen, führte drey 

Jahre die Aufsicht über den Erbprinzen von Nassau- 

Saarbrück, wurde 1757 Praceptor vicarius am Gym¬ 

nasio und J759 an den obern Classmi Lehrer der 

Dichtkunst, des Styls u. s. w. schlug in demselben 

Jahre einen Ruf zur theologischen Professur nach 

Bützow aus, nahm den 23. Sept. 176g die theol. 

Doctorwürde an, wurde 1769 Professor der Theolo¬ 

gie und Pastor an der Nikolaikirche und starb am 

2. Octob. 17g3. S. Johann Friedlich Frid, Pro¬ 

gramm. 

von Lori, Johann Georg, durchwanderte die 

Jesuiterschulen und kam auf eine kurze Zeit nach 

Würzburg, u. s, w. 

Lork, Josias, —stand 39 Jahre an der deut¬ 

schen Friedrichskirche zu Kopenhagen, bewirkte den 

Bau derselben, weiliete sie am 1. Adventsonntage 

1759 ei°» brachte die Armenschule seiner Gemeine 

in eine solche Verfassung, dass eine Zahl armer 

Schulkinder gekleidet und gespeiset werden konnte 

und errichtete eine Erziehungsanstalt für dürftige 

Mädchen, in welcher gegen hundert von ihrer 

Kindheit an, bis zu ihrer Confirmation ernährt, ge¬ 

kleidet, unterrichtet und zur weiblichen Arbeit er¬ 

zogen werden. Dabey war er ein gelehrter Litera¬ 

tor, der violen Fleiss auf das Studium der Kirchen¬ 

geschichte verwandte und eine ansehnliche Bibel- 

Sammlung besass, welche er kurz vor seinem Tode an 

den Herzog Carl Eugen von Würtenberg für gooo 

Thlr. und 10 Species Ducaten an dessen Frau, 

nebst einer jährlichen Pension von xoo Tb Ir. ver¬ 

kaufte. S. Joh. Christ. Schönheyder Gedächtnisspre- 

digt auf Lork, Copenhagen 1785- gr- 8* 2 
Bogen. Zu seinen Schriften gehören noch : Schritt- 

mässiger Unterricht von der heilbringenden Zukunft 

Jesu in die Welt, über Gal. IV. 4- 5- den deut¬ 

schen Schulkindern auf Christianshafen zur Voibs- 

reitung auf das Weihnachtsfest mitgetheilt. Kopen¬ 

hagen 1747. 12. 4g S. — * Kurze Betrachtung der 

Geschichte von der Geburt Jesu, wie sie von dem 

heiligen Geist aufgezeichnet ist, Luc. II, 1--21. 

Zu Weihnachten 1748* l2, 56 S. für dieselben Kin¬ 

der. * das Geschäft der Engel bey der Geburt Je¬ 

su, als ein Muster unserer Beschäftigung io dem 

Weihnachtsfeste 1749* 12* 48®* ^lu t^cse Kinder. 

Kurze Nachricht von der am 26. Febr. 17 5° *n ^el 
Erlösers Kirche auf Chrisiianshofen getauften jüdi¬ 

schen Familie. Sie ist abgedruckt in den act. Hist, 

eccl. XVIII. B. S. 912-925. Das Geschäft der Hirten 

bey der Geburt Jesu, als ein Muster unserer Be¬ 

schäftigung in dem Weihnachtsfsste 1750. Iß- 48 S. 

Das Geschäft der Maria bey der Geburt Jesu, als 

ein Muster unserer Beschäftigung in dem Weihnachts¬ 

feste, 1751. 12. 48 S. Das Geschäft Josephs bey 

der Geburt Jesu , als ein Muster unserer Beschäfti¬ 

gung in dem Weichnachtsfeste, 1753* 12. 48 S. 

— Das Geschäft bimcons , Hanna und ande- 



rer Gläubigen, aus den Juden, bey der Geburt Jesu, 

als ein Muster u. s. w. 1754* 6° S. 

Los ert, Philipp, zu Fulneck in Mähren d. 

r. May 1712 geboren, trat am 9. Oct. 1729 

Gesellschaft Jesu, lehrte die lateinische Sprache 4 
Jahre, die Poesie 2. die Philosophie 5- die Rheolo¬ 

gie nach verschiedenen Th eilen 13 Jahre. War Dr. 

der Theologie, und Director derselben 7 e 

verschiedener Coliegien 7 Jahre und i egens sertunai ii 14 

Jahr. Starb zu Fulneck den 3r- Decemb, 177^* 

zel Jesuit, p. 218* §§• de infallibilitate papae et po- 

testate eiusdem concedendi indulgentias, disseit. Üb 

müz. 1745. Potentia auditiva cum eiusdem objecto, 

sono et voce, ad mentem Aristotelis proposita. Diss. 

ibid. i748« 8* De f otentia olfaptiva et tactiva. ib. 

i749- 8- . £ 
Lossau, Christian Joachim, ging 1713 aut 

die Universität WTttenberg, 6 Monate darauf nach 

Leipzig und alsdann nach Halle, wiederholte zwey 

Jahre seinen medicinischen Cursum in Leiden, übte 

sich zu Amsterdam in der Anatomie, hielt sich ei¬ 

nige Monate in Helmstädt auf; starb zu Hamburg 

am 11. April 1755 und war wegen verschiedener 

heilsamer Arzneymittel berühmt. Vergl. Bey träge 

zur Historie der Gelalirheit l.-Tlieil. Hamb. 1748 

S. 164 — 177. Zu seinen Schriften gehört noch: 

Nachricht von den alten und neuen Soribenten die 

Zufälle von Leuten, welche viele Monate ohne Spei¬ 

se und Trank gelebet, angefülnet haben. Hamburg 

1729. ioBog. 4- Auch stehen medicinisclie Vorfäl¬ 

le von ihm, in den niedersächsischen neuen Zei¬ 

tungen von gelehrten Sachen. Jahig. iy^-9' 
Lottich, Johann Carl, der Rechte Candidat 

und Sohn des Oberhofgei iclns - und Consistorialadvo- 

cats Johann Georg Lottich’s in Leipzig, starb da¬ 

selbst am 25. Dec. 1782 im 25- Jahre. Leipziger 

gel. Tageb. 1782 S. 95 f. Er hat Uebersetzungen 

einiger Crebillonisehen und Marivauxschen Romane 

geliefert, den kom. B.oman, Franzion herausgegeben und 

das Lustspiel, wer war wohl mehr Jude? 

Lozzen, Joli, Audr., aus Erfurt, des Hein¬ 

rich Julius, Sohn, wurde Pfarrer, zu Viselbach, 

1738 Diahonus bey der Regler Gemeine in Eiluit, 

i739Prof. am Gymnasio, 1745 Assessor und Obeqa- 
stor an derP>.aths- und PredigeTkirche, 1750 Senior 

des evangel. Ministern, Prof, der Augsburg. Confes- 

sion und Oberaufseher des Rathsgymnasii, war 1758 

unter der Zahl der Jenaischen Jubeldoctoren u. starb 

... §§. de symbolis fidei ante Nicaenis varioque 

eorundem usu. Erfurt 1752. 4. 4 Bog. Predigtauf 

den R.eligionsfrieden 1755- Disputatt. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

N e k t 0 1 0 g.' 

Der am 10. Febr. 1807 in Celle verstorben« 

OberappeÜation8vath Georg Ernst von Riding, war 

den 4. Febr. 1748 i*1 Hannover geboren, studirt» 

bis 1770 in Göttingen, wurde dasselbe Jahr Audi¬ 

tor bey der Justizkanzley in Hannover, 1774 Hof- 

und Kanzleyrath daselbst und 1792 Oberappella¬ 

tionsrath in Celle. Vou seiner Frau Wittwe mitge- 

theilt. Zu den im gelehrten Deutschland angeführ¬ 

ten Schriften, gehören noch: Erkenntnisse des 

Cbuvhannöverisclien Oberappellationsgevichts in Cel¬ 

le aus den neuesten Zeiten gesammelt. Mit einer 

ltsenswerthen Vorrede.—— Mehrere Aufsätzo juristi¬ 

schen, natmhistoriseben und historischen Inhaltes 

im Hannöyrischea Magazin, 

B uchhändler - Anzeigen. 

In der Johann Georg Benjamin Fleischerschen Buch¬ 
handlung in Leipzig ist erschienen: 

Pessina, Job, Jon., Anleitung zur Heilung der 

Viehpest mit der eisenhaltigen Salzsäure. 8* 5gr. 

Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Sonn-, 

Fest- und Aposteltags - Evangelien und Episteln 

durchs ganze Jahr, in ausführlicher und abge¬ 

kürzter Form. 5n Bandes is bis 5s Heft. 8- 
I Thlr. 

Steinbeck, Dr. Gr. Gott!,, der aufrichtige Kalen- 

dermänn, ein gar kurioses und nützliches Buch 

für die Jugend und den gemeinen Bürger und 

Bauersmann. irTheil. Fünfte unveränderte Aufl, 

8- 6 gr. 

Cramcr, Leben und Meinungen, auch seltsame Aben¬ 

theuer Erasmus Schleichers, eines reisenden Me- 

chanikus. 2 Bde. Mit ß Kupfern und dem Por¬ 

trait des Verfassers. 8* 4 Thlr. 12 gr. 

Vlacq, Adriani, Tabulae sinuurn, tangentium et 

secantium et logarithmorum, sinuum tangentium 

et numerorum ab 1 ad 10000, quibus additae sunt 

tab. numerorum quadratorum et cubicorum ab l 

ad 1000 Edit. nova em«nd. et aucta aJoh. Jac. 

Ebert. 8* 1 Thlr. 

Auch unter dem Titel: 

Vlacq, Adrian, Tabellen der Sinus, Tangenten und 

Secanteu , nebst den Logarithmen der Sinus und 

Tangenten, ingleichen aller ganzen Zahlen von 

l bis 10000. Neueste veibesserte und mit an¬ 

dern nützlichen Tabellen vermehrte Auflage, 

herausgegeben von Job. Jac. Ebert, 



Wie kann man das verlorne oder verminderte männ¬ 
liche Vermögen wieder erhalten und stärken. 

Ein Notli- und Ilulfsböchlein für alle, welche 

in der Liebe oder durch Selbstbefleckung ausge¬ 

schweift haben. 3rTheil. 3te verb. und verm. 

Aufl. ß. l6 gr. 

Pro s jy e c t u s» 

TAB LE S BAROMETRIQUES 

pour faciliter le Calcul des nivellements et des me- 

sures des hauteurs par le Barometre, par Bernard 

de Lindenau. 

Tables des 1\'I atier e s. 

Preface. — Introduction. — Usage et explication 

des Tables. 
Table I. Logarithmes des hauteurs corrigees du Ba¬ 

rometre pour trouver les elevations approchees des 

montagnes par des observations barometriques 

correspondantes. 
IJ. Parties proportionales pour eviter les interpo- 

lations. 
III et IV. Correction des hauteurs approchees pour 

la difterence de la temperature aux deux stations. 

V. Correction pour la Latitude. 

VI. Correction pour la diminution de la pesanteur 

dans le sens de la verticale. 

VH- Correction des hauteurs du Barometre pour 

Telfet capillaire des tubes. 

VIII. Temperature au bord de la mer, correspondante 

a celle observee sur une montagne. 

IX. Hauteurs (en toises) des montagnes sur le niveau 

de la mer, deduites des observations barometri¬ 

ques non - correspondantes. 

X. Distances horizontales de deux lieux, dont on 

connoit l’elevation et la distance au Zenith. 

XI. a. b. c. d. e. Facteurs pour reduire les resultats 

de ces tables ä ceux donnes par les formules de 

La Place, Ramond, Trembley, de Luc, Pioy et 

Schuckburgk. 

XII. Conversion de millimetres eh pouces et lignes 

du pied-de-roi. 
XIII. Conversion des mesures angloises cn mesures 

fran^oises. 
XIV. Comparaisoti du Tliermometre Fahrenheit au 

Thermom'etre Reaumur. 

XV. Comparaison du Thermometre centigrade au 

Thermomctre Reaumur. 

Unterzeichnete macht den Liebhabern der ma¬ 

thematischen Wissenschaften hierdurch bekannt, dass 

diese schon früher von Herrn Kammerrath von lin- 

denau versprochenen 

Barometrische Tafeln zur Erleichterung des Calculs 

bey Höhenmessungen -—> 

jetzt vollendet und unter der Presse sind, so dass 

sie in der nächsten Leipziger Ostermesse erschei¬ 

nen werden. Der Herr Verfasser hat die französi¬ 

sche Sprache gewählt, weil jeder gebildete Deut¬ 

sche so viel von derselben versteht, als zum Ge¬ 

brauch dieser Tafeln erforderlich ist, und dagegen 

nur wenig Ausländer so viel von unsrer Sprache 

verstehen. Das Werk wird 2g bis 29 Bogen kl. 4. 

stark, auf geleimtes französ. Velinpapier sauber ge¬ 

druckt und broschirt, um den billigen Preis von 2 

Thlr. Conv. Geld (3 Fl. 36 kr. rhein.) abgelassen. 

Weil aber so specielle wissenschaftliche Gegenstände 

nur einzelne Liebhaber finden: so kann es nicht 

überall in den Buchläden ausgelegt werden, son¬ 

dern man bittet, bey soliden Buchhandlungen vor¬ 

aus Bestellung darauf zu machen, oder bey Unter¬ 

zeichneter zu pränumeriren. 

Gotha, den 20,Jan. 1809. 

Die Becker sehe Buchhandl, 

Eeym Lic. TPetzke zu TVittenberg in Sachsen, 

sind folgende Werke um beygesetzte Preise zu 

verkaufen. Sie sind sämmtlich in säubern Papp¬ 

bänden mit rothern Schnitte und Titel, und 
sehr reinlich gehalten. 

Posselts europäische Annalen, von 1795 bis mit 

1806 oder x — 12 Jahrgang. So gut wie neu,. 

30 Thlr. 

Girtanners politische Annalen 1 — grBand. Eben¬ 

falls fast neu, 6 Thlr. 

Winkopps deutscher Zuschauer, 1 bis 8r Band oder 

I — 25sLieft, nebst Registern. 5 Thlr. 12 gr. 

Der neue deutsche Zuschauer 1—7rBand oder 1 

bis 2islieft. 3 Thlr, 

Neue Literatur und Völkerkunde, herausregeben 

vom Hauptm. von Archenholz, 1 —4r Jahrgang 

und vom 5n Jahrgange 1 — 6sHeft, womit das. 

Journal geschlossen ward. 6 Thlr. 

Oetters Wappenbclustigungen 1 — Q$ Heft. M. viel. 

Kupf. Nürnb. 1765. 4* hlbFrzb. 2 Thlr. I2gr. 

Eine Sammlung von 470 Siegelabdrücken, Fürstl., 

Gräfl., Freyh. und Adel. Wappen, mit vollkommen 

richtiger Bezeichnung, in ein. saub. Pppb. 4 Thlr. 

Die Bezahlung geschieht in K. S. Conv. Münze. 

Briefe erwartet man portofrey. 



Pränumerations-Anzeige 

von 
Dictionaire abrege et pnrtatif allemand - franqois a 

l’usage des commenqans et des ecoles, preccde 

tVune introduction qui instruit le lecteur de la 

xnethode qu’on a obsorvee en composant ce Di- 

etionaire, et de la maniere de s en servil. .1 ar 

Chretien Erederic Schwan, conseiller de la cliam» 

bre des finances; membre associe de PAthenee 

de Vaucluse seant ä Avignon, 

Da. Ganze mag 70 Bogen gr. 8- geben und 

verlässt gegen Pfingsten lßoq die Presse. Uni 

die Anschaffung dieses Werks zu erleichtern, haben 

Unterzeichnete Verleger jede Buchhandlung inStand 

gesetzt, bis zu Ostern dieses Jahres mit.3Fl. 36 

kr. oder 3. Tlilr. sächs, darauf Vorausbezahlung, 

ohne irgend eine weitere Erhöhung des Preises, 

anzunehmen — und an solche bereits die Intro¬ 

duction nnt einem Blatte des Dictionaire selbst, als 

Probe der inner» und äussern Einrichtung versandt, 

welchen also ein Jeder in der ihm nächstgelegenen 

Buchhandlung einsehen kann, 

Privatpersonen, welche die Gefälligkeit haben, 

sich mit -Sammlung von Piänumeranten zu befassen, 

und die Bestellungen unmittelbar an Unterzeichne¬ 

ten gelangen zu lassen, erhalten je auf 6 Exemplaie 

das siebente Ivey. 

Mit Verfluss des PränumeratJons- Termins tritt 

eine unwandelbäie Eihöhung des Preises bis zu we¬ 

nigstens 5 Fl* — oder 2 Tlilr, 20 gr. ein. 

Mannheim , den 23* Jan- »8°9* 

Schwan und Götzische Hofbuchh» 

Der Herr Generalsuperintendent Haberfeld hat 

»ich, durch den allgemeinen Wunsch seiner Gemei¬ 

ne bewegen lassen, einen Jahrgang seiner Predigten 

dem Druck zu übergeben. Das gelehrte Publikum, 

welches den Herrn Verfasser bereits aus seinen vor¬ 

trefflichen Vorlesungen über den Horaz, und aus 

seinem Baruch kennt, weiss, dass es etwas in sei¬ 

ner Art Vortreffliches zn erwarten habe. Ohne 

dem TJrtheile der Kenner vorzugreifen, glauben wir 

doch versichern zu können, dass der Denker in ih¬ 

nen Belehrung und Unterhaltung, der andächtige 

Christ Anleitung zu einer acht religiösen Erbauung 

und der angehende Beligionslehrer Muster zu sei¬ 

ner Eildung finden werde. Eine kraftvolle männ¬ 

liche Beredsamkeit herrscht in ihnen, welche die 

Religion mit Nachdruck gegen die Attentate des 

Zeitgeistes vertheidigt; und überall versteht der 

Herr Verfasser die Kunst, seinem Gegenstände die 

praktische Seite abzugewinnen und seinen Vorträ¬ 

gen Einfluss auf das Ilerz und Leben zu geben. 

Diese Predigten, welche in 2 Bänden erschei¬ 

nen werden, nehme ich in Commission; und um 

die Verbreitung derselben zu erleichtern, schlage 

ich den Weg der Pränumeration ein. Der Pränu¬ 

merationspreis beträgt einen Thaler Sächs. (oder 

I Gulden 48 Kreuzer rheinisch). Der Ladenpreis 

aber wird nach der Erscheinung eines jeden Ban¬ 

des des Weikes wenigstens 1 Tlilr. 12 gr. betragen. 

Allesolide Buclih, nehmen Prän. an, und die übrigen 

Herren, welche die Güte haben Pränumeranten zu 

sammeln, erhalten das 10 Exemplar frey oder 

>o pCt. Rabbat. 

Wittekindtische Hofbuchh. 

in Eisenach. 

Literarische „Ankündigung eines Commeniars zu Tas- 

sos befreytem Jerusalem. 

Vor bereits 9 Jahren übergab ich dem Publi¬ 

cum eine prosaisbhe Uebei Setzung von Tassos be- 

freytem Jerusalem [und später von dessen Veglie, 

unter dem Titel beachtliche Klagen der Liebe'] ohne 

es zu wissen, dass Gries und Hauswald zu gleicher 

Zeit fast sich damit beschäftigten, und meinem Ver¬ 

such überflüssig machten. Ein von mir gleichfalls schon 

ansgearbeiteter und versprochener Commentar, als 21* 

Theil der Uebers., erschien ans ausser mir liegenden Ur¬ 

sachen, nicht, und ich würde es noch nicht wagen, ihn 

dem Publicum anzubieten, wenn nicht mehrere Männer, 

die unser Vaterland als griindl. Literatoren verehrt, de- 

nenich meinen Versuch zur Durchsicht mittheilte, den¬ 

selben sehr nachsichtig beurtheilten, und mich zur Her¬ 

ausgabe aufmunterten. Der Gegenstand dieses Comm. 

ist vorzüglich Aufhellung der geschichtlichen Dunkel¬ 

heiten dieses vortreffl. Gedichts, und ich würde, wenn 

sich eine Anzahl Subscrib. finden sollte, die den 

Wunsch derHerausgabe äussern,das schon ausgearbeitete 

Mspt. nochmal« einer genauem Prüfung u.Berichtigung 

unterwerfen, und in der Form der Ebertschen Bearbeit, 

des Young, und so, dass dieser Comm. zu jeder Uebers. 

des Tasso u. dem Originale selbst brauchb. wird, zusam¬ 

men, oder in 2 Lieferungen herausgeben. Das Ganze 

würd* ungefähr 1 8-20 Bogen; der Preis für die Subscr. 

nicht über 13 gr. betragen. Die nähere Ankündigung be¬ 

halte ich mir nach Eingang der Namen der Subscr. und 

Beförderer dieser Arbeit, die dem Werke vorgedruckt 

werden, vor. 

Zu Sammlung von Subscr. haben sich _gegen mich 

geneigterklärt, in Leipzig dieBauersche, sonst v.Klee- 

feldsclie Buchh., in Zittau die Schöpsis'clie Buclih. in 

Budissin Hr. Past. Secund. M. Stückhardt u.Hr. Vicar. 

Maar, in Görlitz Hr. Dr. v. Anton; in Lauban Hr. 

Fiect. Jördens. 

Schönbrun bey Görlitz im Febr. 1809. 

C. W. O. A. v. Schindel, 

Landes-Best, d. M, Ol.au». 



neues allgemeines 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

io. Stück. 

So n n a b e n d s t den 11» RI ä t z i 8 o Q. 

Erklärung. 

Nach einer kritischen Erklärung in 3er Minerva 

Nov. i8°8 s- 37i har der Verfasser drs sogenann¬ 

ten Löscheimers, der Buchhändler August Schmidt, 

zuKiel, sich, wegen eines gewissen Artikels, durch 

die Versicherung rechtfertigen wollen, diese Zeit¬ 

schrift werde in Leipzig nicht allein gedruckt, 

sondern passire auch daselbst die Censur. Ob die 

gedachte Zeitschrift in Leipzig heimlich, und also 

gesetzwidrig, gedruckt worden sey oder werde, 

ist uns Endesbenannten unbekannt, dass sie aber 

die Censur hier nicht passire, können wir, in deren 

Censur sie hätte kommen müssen , versichern, inuem 

keiner von uns jemals ein Blatt derselben zur Cen¬ 

sur erhalten, vielweniger wirklich censirt hat. 

Leipzig, den io. Febr. ißofb 

Friedrich Rüg. TP Uh. TP enck, 

Gottfried August Arndt. 

Literarische Nachrichten aus dein osten eichi- 
schen Kaiser Staat. 

hoc ipsum Superintendentiae hnic ''erga remonstra- 

tionem Ejusdem dd. 29. Apriiis a. c. eo addito 

rescribi , quod Eidem inenbnisset loca et tex- 

tus libri praeindigitati , quos Confessioni suae 

injiuiosos esse reputabat, in specifico istuc de« 

signare.' 

Baro Joannes Mednyanszky, mpr. 

Superintendentiae Aug. Conf. Tibiscanae. 

Ex Consilio R. L. II. 

Budae, die 5. Tulii IßoS. 

Samuel Läny mpr. 

Nr. 14820. Saeratissimae Caesareo-Regiae no¬ 

mine cx officio liisce intimandum. Cum Sua Ma- 

jestas Sacratissima medio benignarum mannalium 

recentissime datarum inforniationem superinde, qua 

ratione studia theologica pro Augustanae Confessionis 

alumnis Posonii rite coordinari valeant ? admaturari 

demandet: hinc Superintendentiae liuic committi, 

ut infovmationem hanc de altissimo jussu aliunde 

impositam sub 18- Novembris 1806. Nro. 25059, 

quo oeyus submittat. 

Baro Joannes Mednyanszky mpr. 

Superintendentiae Aug. Conf. Cis - Tibiscanae. 

I. Landesherrliche Verordnungen in Kirchen- und 

Schulsachen. Nr. 1471b- Saeratissimae Caesareo- 

Regiae Majestatis nomine liisce intimandum. Quoad 

suppressiouem et confiscationem exeroplaTium libri 

sub titulo: „Zwey Briefe allen Protestanten, die 

noch nicht zum Indifferentismus übergegangen, zui 

Beherzigung vorgelegt“ (Leutschau, bey Mayer. 8.), 

prout et improbandum nomine Consilii kuius, Kegii 

Locumtenentialis Hungarici Joanni Bardosy seu 

procuratam seu admissam huius libri reimpressio- 

nem apud süperiorem studiorum Directorem Casso- 

viensem opportunis sub h@dierno dispositis 

Ex Consilio R. L. Hungarico. 

Budae, die 13. Julii 1803. 

Michael Eadar mpr. 

ir. Ch ronik der öffentlichen Lehranstalten im öster- 

- reichischen Kaiserstaat. 

Kais. Königl. Universität zu pprien. Am isten 

Decerober IS0 B ist an her Wiener Universität 

die jäln liehe Wahl des Rectors und der vier 

Procuratoren vor sich gegangen. Zu Piocuratoren 

wurden erwählt: für die österreichische Nation Hr. 

[io] 



Johann Heber, Doctor der Philosophie und Medi- 

cin ; für die rheinische Hr. Friedrich Stork, Doctor 

der Philosophie, Domherr und Consistorialrath; 

iiir die ungarische Hr. Feter Parker, Doctor der 

Theologie, und für die sächs. Hr. Johann Debro- 

viss, Doctor der Philosophie und der Rechte. Von 

diesen neuen Procuratoren wurde hierauf zum R.ec- 

tor erwählt Hr. Nicolaus Joseph Freyherr von Jatjuin, 

Doctor der Medicin, Sr, Stephans-Ordensritter und 

h, h. Bergrath. 

Iiönigl, ungarische Universität zu Pesth. Im 

November 1808 ging die Wahl der neuen Decane 

und des Rectors der Pcsther Universität vor sich. 

D ecan der theologischen Facultät wurde Hr. Dr. von 

Alber, Professor der Ifermenevtik des A. T. und 

der hebräischen Sprache, Decan der juridischen 

Facultät, Hr. D. Michael von Sax , Professor der 

politischen Wissenschaften und des Wechselrechts, 

Decan der mtdicinischen Facultät, Hr. Dr. Franz 

von Eeke, Professor der medicinischen Institutionen 

für Chirurgen, der medicinischen Polizey und der 

gerichtlichen Arzneyhunde, Decan der philosophi¬ 

schen Facultät, PIr, Aloys Emanuel von Stipsics, 

Piofessor der Archäologie und Numismatik. Zum 

Rector der Universität wurde erwählt Hr. Emrich 

von Kelemen, Professor des vaterländischen Rechts. 

III. Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Seine kaiserliche Hoheit, der Erzherzog Rainer 

ist von der Akademie der bildenden Künste im Wien 

zum Ehrenmitgliede aufgenommen worden. 

Der evangelische Pfarrer zu Schmölnitz in Un¬ 

garn , Hr. Karl Georg Fiumi, hat von Seiner Maje¬ 

stät, dem Könige von Bayern Maximilian Joseph 

folgende ehrenvolle, eigenhändig Unterzeichnete Zu¬ 

schrift erhalten: „München, den 50. December 

I§o8. (Meinen gnädigen Gruss zuvor. Hochge¬ 

lehrter, besonders lieber Herr Pfarrer! Ich habe 

Ihr Lehrbuch der Oekonomie in Beziehung auf die 

kaiserlich - österreichischen Staaten nebst dem an 

Mich gerichteten Begleitungsschreiben vom 24sten 

vorigen Monats richtig empfangen. Der Zweck, 

welchen Sie bey der Behandlung dieser stets uner¬ 

schöpflichen Materie zu erreichen sich bestreben, 

kann Ihnen eben so sehr als die in dem Werke auf- 

gestellten Grundsätze für den Beyfall Bürgschaft lei¬ 

sten , mit welchem Ich dasselbe aufnthrre. Indem 

Ich Thnen für dessen UeberSendung danke, gereicht 

es mir zum Vergnügen, Sie zugleich jener könig¬ 

lichen Gnade versichern zu können, mit welcher 

Ich Ihnen zugetlian verbleibe als Ihr wohlaffcctip- 

nirteT Maximilian Joseph." 

Der am 16. November zu Teschen in Schle¬ 

sien verstorbene Gelehrte Freyherr Friedrich von 

ahsch hat in seinem Testamente dem Rector des 

evangelischen Gymnasiums zu Teschen , Herrn 

_tan~ Ludwig Andresky 40 Fl., dem evangelischen 

I fairer zu Schmölnitz in Ungarn Hm. K. Q. Rumi 

gleichfalls 40 Fl., und dem Doctor und geschickten 

Aizt Hm. Zingel in Teschen 1000 Fl. vermacht. 

IV. J ermischte literarische Nachrichten. 

Nächstens erscheinen im Druck des seligen 

Dayka (Professors der Poesie zu Ungvär) vortreff¬ 

liche ungarische lyrische Gedichte und eine Samm¬ 

lung der ungarischen Poesieen des rühmlich bekann¬ 

ten Dichters Johann Kis in Oedenburg. 

HI ela n chthons wigeclru clt er UrieJ' au deu 

Rath zu Kemp teh 1). 

Den Erbarn weisen vnd fürnemen herrn Bür¬ 

germeistern vnd Radt der löblichen Stadt Kemp¬ 

ten meinen günstigen herrn. 

Gottes gnad durch seinen Eingebornen Son 

Ihesum Christum vnsern Heiland zuuor, Ei bare 

weise fürneme günstige herrn wie wol diser töricht 

kiieg 2) ein gross straff ist, so wissen doch Ewr 

weissheit alss christliche verstendige oberkeit das 

gott gleich wol seine kirch die yhn recht anruf- 

fet erhaiden will vnd wirt 5), darumb auch die al- 

den nit unterlassen sollen die iugent in rechter 

Lehr vnd rechter erkantnus gottes vff2Uziehen vnd 

wirt zum Studio ander bequeme ort vnd stett ge¬ 

ben, obgleich jn ettlichen orten vnfried ist vnd 

1) Wo sich die Urschrift dieses Briefes befindet, 

v> e*s* ficht. Die Abschrift davon, We]„ 

che ich hier getreu wiedergebe, ei hielt ich 

vorlängst von dem Hin. geh. Rath Zapf, mei¬ 

nem Gönner und Freunde, in Augsburg, der 

sie mit eigner Hand geschrieben hatte. Ihm 

also meinen Dank dafür hiermit öffentlich! 

2) Der so genannte Schmalkaldisclie oder deut¬ 

sche Krieg in den Jahren 1546 — 47. mit wel¬ 

chem Mel. gar nicht zufrieden war. S. Stro 

bels neue Bey träge I. II. 125—i8o Wo* seine 

Unheile darüber aus seinen Briefen sorofäj • 

gesammelt und chronologisch geordnet sind^ 

3) So geschehen. Gott Lob! 
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Zerstörung 4)» Nu haben Ewrer Eurgerkinttar« An¬ 

dreas, Michael vnd Bartolomeus 5) durch gottes 

gnaden ordenlich vnd wol studirt, vnd haben sich 

züchtiglich vnd christlich gelialden , vnd begern 

lenger bey dem Studio zu ploiben, derhalben bitt 

ich, alss yhr preceptor, gott zu l°b, E. w. wolle 

disen gottforchtigen züchtigen Jungen leuten auch 

fürohin väterliche bültf zum Studio erzeigen, vnd 

sie wiederumb an die ort senden, da noch die stu- 

dia ziemlich erhalden worden, alss gen Basel, oder 

Tübingen, odar Noriberg, Ich besorg Strassburg 

sey verziind (so) auch jn vniried, dev allmechtige 

gott Wolle seinen kirchen jn gaiitzer toutsclier na- 

tion widerumb einen gnedigen friden geben, vnd 

das wetter selb stellen, das böser leut practiken 

erregt haben, die es nicht dahin bringen werden, 

dahin sie es gedacht, auch wolle der allmechtig 

gott Ewr Statt vnd kirchen allezeit gnediglich be- 

waren. Datum zu Meidburg 22.februarij i547* 

pliilippus Meliithon. 

Leipzig. M. J. G. Luntze. 

Zusätze zu des Herrn Advokat Hemiicke Nach¬ 

lese der verstorbenen deutschen Schriftsteller 

in Meusels Lex. S. lut eilig. Bl. der Leipz. 

Lit. Zeit. 1809. Nr. 3, 

Abendroth, Abraham August, wurde in 

Sachsen 1726 geboren, erhielt 1756 die Gerichts- 

procuratur in Hamburg und starb 1786. Er war 

ein erfahrner Jurist, Naturkundiger, Gcschichtsfor- 

4) Leipzig und Wittenberg, wo die Universitä¬ 

ten durch jenen Krieg genötliiget wurden, 

aus einander zu gehen. Das von der Akade¬ 

mie zu Wittenberg am 6. Nov. 1546 ange¬ 

schlagene Programm, in welchem den Studi- 

renden angedcutet wird, sich hinzuwenden, 

wohin sie wollten, vorher aber ihre Gläubi- 

jrrv zu befriedigen , s. T. r. Scriptt. publ. 

Wir. p. if)3 und Append. L. IV. .Epp. p. 25 

wo zugleich p. 24 die Flucht aus Wittenberg 

beschrieben wild. 

,.) könnten die Geschlechtsnamen dieser jungen 

I.euto, die mit so vielem Lobe zur fernem 

Unterstützung empfohlen werden, aus den Ar¬ 

chivs-Acten zu Kempten angegeben werden, 

so wurden sich vielleicht einige historische 

Nachrichten von ihrem Leben auflinden und 

nachweisen lassen. 

IQU 

scliav und Litevator, in allen diesen Fächern viel jäh¬ 

riger, gründlicher, unbefangener und eifriger, ob 

wohl immer ungenannter Mitarbeiter der ersten 

kritischen Journale seiner Zeit. 

Achen wallin, Sophia Eleonora, erblickte zu 

Giessen am 6. Januar 1723 das Licht der Welt, wo 

ihr Vater Heinr. Andreas Walther damals Lehrer des 

Gymnasii war. Von ihm und von Hauslehrern ata 

er nach Wetzlar und Frankfurt zog, unterrichtet, 

erwaib sie sich mit ihren zwey Brüdern, in der 

deutschen, französischen, lateinischen, griechischen 

und hebräischen Sprache, keine gemeinen Kennt¬ 

nisse. Des Morgens und Abends beschäftigte sie 

sich mit der Dichtkunst. Die 1750 im Druck er¬ 

schienenen Gedichte, kamen ohne ihr Vorwissen ans 

Licht, wurden aber so gut aufgenommen, dass die 

Göttingische, Jenaische und Helmstädter deutsche 

Gesellschaft, sie als Mitglied aufnahm, auch zogen 

sie ihr die Aufmerksamkeit ihres nachroaligeh Ehe¬ 

gatten, Gottfr. Aclienwall, zu, welcher sie am 24. 

•May 1752 lieirathete, aber schon nach dem ersten 

Wochenbetteam 23* May 1754 verlor. Sie war von al¬ 

len den Schwachheiten frey, die sonst gelehrten 

Frauenzimmern eigen sind. S. Joh. Matth. Gesneri 

Biogr, acad. Gotting. Vol. II. S.6y — ßo. 

Adami, Johann Christian Gottlob, der Solm 

des Johann Christian, starb den 2i.Febr. 1746 ata 

designirter R.ector nach Prettin. Er kam den 20. 

Febr. 1720 zu Luccau auf die Welt, ging 1739 

auf die Universität Wittenberg, wuide 1741 Magistei-, 

kehrte 1742 zu seinen Eltern zurück, und beschäf¬ 

tigte sich vorzüglich mit der Exegese, bis er den 

Ruf nach Prettin erhielt. §§. Das Lied : Grösser Kö¬ 

nig, gross von Güte, höre doch das Beten an. — 

Disput, de coiruptione codicis sacri impossibili.. 

Wittenb. 1741. — Widerlegung des Zinzendorfi- 

sehen Tractats, Jeremias ein Prediger der Gerechtig¬ 

keit; nebst einem Anhang von der Privatbeichre, 

und des seeligon Autoris Leben. Von seinem Vater 

hei ausgegeben. Wittenb. 1747. 4. 

Alberti, Ernst Just, muss 1743 oder 44, als 

Job. Kolle nach Verden ging, Rector zu Ploen ge¬ 

worden seyn. — Die zwey angeführten Program¬ 

me erschienen zu Ploen 1748- 1 B°g. und i| Bog. 

— Die Gewissheit in der Lehre u. s. w. 1753. 5 ß- 

A1 br echt, Erdmann Hannibal, Sonnabends- 

Pr.edigcr zu St. Niklas in Leipzig, hat selbst von 

seinem l eben Nachlichten crtheilet, in der säcli0. 

evpngel, luther. Kirchen - und Priestergesch. lr Baud. 

Leipz. ,1799. S* 272—276. Auch kann das Leip- 

[10*] 



ziger gelehrte Tagebuch nachgesehen werden. 1790» 

S. 50.' 1792. s. 116. 1798. s. 125. 1800. S. 102. 

Baron, Ernst Gottlob, geboren zu Breslau 

1696 starb zu Berlin gegen i75Ö* Sein Leben ste¬ 

het in Gerbers Lexikon der Tonkünstler S. 107 f. 

il otermund. 

(Noch eitiige Bemerkungen auf Veranlassung 

von Be inhol ds Fibel. 

(vergl. Leipz. Lit. Zeit. Nr. 25.) *)• 

Allerdings ist eine der wichtigsten Fragen: 

JVus ist Wahrheit? Allein um recht anf dieselbe 

zu antworten, müssen wir uns vergegenwärtigen, 

was uns auf diese Frage treibt, und diess wurdo 

meistens bey diesen Untersuchungen versäumt, — 

Wenn wir handeln, so finden wir bald mehrere 

Vorstellungen, nach denen wir uns bey unserm 

II andeln richten, die wir angeben müssen, wenn 

wir wirklich unsern Zweck erreichen wollen; und 

da wünschen wir denn Vorstellungen, die bleiben, 

10Uhren, können, und daher unsre Frage nach 

JF'ahrheit. — 

Allenthalben wo wir TJ~idersprechen Sioh-Anf- 

heben, finden, da ist etwas, was niAit währen kann, 

etwas Unwahres in unsern V ;>j Stellungen. Wir 

müssen diess Ai Lnchin und aus unseren Vorstel¬ 

lungen entfernen, wenn wir uns beym Handeln 

mit Erfolg nach demselben richten sollen. 

Widerspruchsfreye Wahrnahme unserer Sinne 

(Anschauungen) und Widerspruchsfreye Zusammen¬ 

fassungen die Beziehungen fürs Handeln aus der 

Wahrnahme durch unsern Verstand (Begriffe) geben 

uns irrdische ppahrheit, die uns hier auf.Eiden, so 

lange wir nämlich die Organisation haben, recht 

bey unserm Handeln leitet. Die Andeutung unseres 

Ziels im Gewissen, und wras damit nicht nur wi- 

derspruchsfrey, sondern auch notlivvendig zusam- 

menhängt, und von unsrer Vernunft vernommen 

und in Ideen aufgefasst wird, giebt uns ewi«e 

Wahrheit, die uns ew ig, so lange wir nämlich Ge¬ 

wissen und Vernunft haben, welche wir, so lange 

*) Durch eine zufällige Veranlassung wurden die¬ 

se Bemerkungen nicht obgedachter Piccension 

mit einverleibt, zu der sie doch geboren, und 

zu welcher sie hier als Nachtrag folgen. 

wie Wir seihst bleiben sollen, nicht von uns weg¬ 

denken können, recht bey unserm Handeln leitet. 

Jene ersten wahren Vorstellungen, die aus den An¬ 

deutungen der Einzelnen in einem gewissen Ver- 

hältniss zu uns entstanden, leiten uns richtig bey 

unserm Handeln in Piücksicht auf das Einzelne. 

Diese letzten wahren Vorstellungen, die aus den 

Andeutungen des Ganzen , in so fern wir ein Tlieil 

desselben sind, und in so fern wir in einem ge¬ 

wissen Verhältnisse mit demselben stehen, entstan¬ 

den, leiten uns richtig bey unserm Handeln in 

Rücksicht auf diess Ganze. In diesen letzten Vor¬ 

stellungen ist das eigentliche Logische, in jenen er¬ 

sten das Analogische zu Hause ; diese letztem fassen 

das Seyn für uns, jene ersteren die Erscheinung 

für uns auf. 

Dj.e Untersuchungen über Einstimmung und 

l erseniedenheit, wie Reinli'old sie anstellt, sind 

mithin nicht die tiefsten an sich, wenn sie gleich 

unter gewissen Umständen sehr wichtig seyn kön¬ 

nen. Und diess sind sie allerdings jetzt, d,a eine 

neuere pnlosopliische Schule in dieser Rücksicht 

viel Verwirrung anzurichten scheint. Allein eine 

blosse Erörterung des Inhalts, des Unterschiedes u. s. u . 

dieser Begriffe möchte auch liier nicht hinreichend 

seyn, sondern vornemlich nötliig rhut wohl eine 

-psychologische Entwickelung der Entstehung dieser 

Begtiffe, ohne welche jene Erörterung weder in 

ih ei Richtigkeit noch in ihrer Wichtigkeit er¬ 

scheinen möchte. 

Zwey Briefe Melanchthons an den Rath 

des Königs in Ungarn, Gregor. 

Werner. 

Clarissimo et disertissimo D. Gregorio Wer- 

nero, Consiliario Regis Hungariae, suo Patrono. 
♦ 

Saepe mihi cupide audienti V.(aulus) S.(cipio) 

tum eruditionem atque eloqueutiam ruam praedicat, 

tum veio narrat, strdia sua aliquamdiu Jiberalitate 

tua sustentata esse. Ac me non solum gratitudo, 

sed multo magis laudum tDarum commemoratio de- 

lectat. Gaudeo enim, te excellenti- praeditum inge- 

nio et opttmis aitibus iiistirutiim in lepubiica ver- 

sm, vbi et virtus tua, ilhistii loco posita, con- 

spiel potest, et tu de genere huroano optime me- 

reii potesr quem ppiuor te habere studiorum tuo- 

rum scopum propositum. Scis autem, et litera- 

rum patrocinium ad rempublicam pertinere. Quare, 

quod studiosos complecte; is, praeclare facis. R01 

gauit autem mo Scipio, vt se tibi coxumendarem • 
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petit sumtus vuius anni, hoc est, vt opinor, au- 

reos X. Nam cum in Latinis literis tanturn pro- 

cuvrerit, vt oratio eius similitudinenr aliquam refe- 

rat illorutn , qui apud veteves purissime et elegan- 

tissime sunt locuti — Flagrat discendi cupiditate, 

et in Academia eo haerere cupit, vt ad iitam doctri- 

nam, quam hnctenus consecutus est, adiungat Phi- 

losophiam et Graecas literas. Non dubito, quin in- 

censuin animum amore virtutis magnopeve probes. 

Nam cum optimarum artium studiis tu quoque 

praecipue delecteris, eaque ad vitarn et ad rempubli- 

cam conferas (quod qui faciunt, hos demum vcre 

pliilosophari iudico): arbitror, te valde fauere in- 

geniis, quae ad has ipsas aites ornandas et ad rem- 

publicam aliquando iuuandam idonea videntur. Hunc 

Scipionem pollicemur tibi futurum magno vsui, si 

absoluere ei institutum Curriculum studiorum licue- 

rit. Ouare te rogo, ne ei desis. Scripsx simpli- 

cius ad te, fretus hunaanitate, qua praeditum esse 

te non solum ex aliis audieram, sed etiam ipse iu- 

dicabam: quod sciebam, ingenia espolita doctrina 

et vsu rerum plurimum habere humanitatis. Et 

intelliges, nullum officium iustius esse iit homine 

mei loci, vt in iis, qui docent, quam suscipere 

causas discipulomm. Ita autem Scipionem tibi cora- 

mendo, vt me quoque et mea studia cornmendem, 

Bene et feliciter vale. 1557. 

Phil; Me: 
• 

Alia. 

S. D. Mense FebruaTii accepimus tuas literas, 

Paulus et ego. Paulus etiam duos covonatos aureos 

accopit, vt ex ipso intelliges, inclusos epistolae. 

Id munus putato optime collocatum esse. Nam et- 

si studia Pauli et eruditionem probo: tarnen multo 

magis eum amo propter singulärem prudentiam et 

fidem. Quod autem iubes, vt mihi acceptum ferat 

hoc tanturn beneficium, agnosco in te eximiam hu— 

manitatem, tibique gratiam habeo et ipsitis et meo 

nomine. Utinam habet et fortunam aliquanto aequio- 

reni. Nam cum sit ingenio felici et moribus opti- 

mis praeditus, optarem eum posse diutius in Acade- 

jmia haerere, vt perfecta doctrina excoleretur. Quod- 

si fieiet, multo maiori ornaroento atque vsui ali¬ 

quando reipublicae futurus esset: äXX' ou 5s7 /zcv^strSar 

rCj ävotyy.y (sed non oportet pugnare cum necessitate)- 

Pcllicitus est quibusdam, se rediturum in patriam : 

sed adliuc aliquid temporis impetrauit ad audien- 

dos doctos homines in Academiis. Cumque se de- 

detit doctiinae Ecclesiaslic ae discendae, sum ei hor- 

tator et auctor, vt adiungat liberalem eruditionem 

y.a't CpiXoeofyov/Aevot „ vt dexteiius possit sacra tractare.. 

Nec volo eum rixas discere, sed res vitae et raort- 

bus vtiles. Quare tibi iterum eum commendo. Be¬ 

ne vale. i558- 

Dieser Brief hat zwar weder Auf- noch Un¬ 

terschrift, es ist aber offenbar, dass er mit dom 

vorhergehenden in der engsten Verbindung steht 

und also eben so wohl, als jener,' vom Mel. her- 

rührt. Von beyden aber bewahrt die Universität^ - 

Bibliothek in Leipzig Abschriften von einer alten 

Hand auf, welche sich daselbst in dem Codex in 

Quartformate, der mehrere abgeschriebeue Briete 

Melanchthons und anderer Zeitgenossen enthält, Nr. 

34 f. befinden. Uebrigens, da ich weder von je¬ 

nem F>-athe des Königes in Ungarn, Werner, an 

welchen diese Briete gerichtet sind, noch von dem 

Paulus Scipio, ein nach damaliger Sitte Wahrschein¬ 

lich latinisirter Name, von welchem sie handeln, 

einige historische Nachrichten zu liefern im Stande 

bin: so will ich hier nur dieses einzige bemerken, 

dass unter den gediuckten Briefen Melanchthons 

nur sehr wenige au Ungarn und Siebenbürger vor¬ 

handen sind ; gleichwohl aber es höchst wahrschein¬ 

lich ist, dass er einen starken Briefwechsel in jene 

Gegenden unterhalten habe. Denn es studinen da¬ 

mals SO viele Ungarn in Wittenberg, dass Melanch- 

tlion sich gedrungen fühlte, ihnen, weil sie die 

deutschen Predigten nicht verstanden, die Evangelia 

des Sonntags in seinem Hause Lateinisch zu erklä¬ 

ren. Diese Vorlesungen sind nachher aus na haß* 

schriebenen Heften unter dem Titel r Aniiotatioij.es 

in Euangelia Dominicalia von andern edirt weib r. 

S. Strobel von Mel. Ver diensten um die heil. Scbrirf, 

S. 85®* Sollten sich also hämisch.-ifiiiciie Bimfe 

von Melanclnlion in Ungarn bis auf unsere Zeiten 

erhalten haben, so ist sehr zu wünschen, dass 

auch diese durch den Druck bekannt gemachr, und 

die etwa in hier zu Lande wenig bekannten Schuf¬ 

ten schon gedruckt sind nachgewiesen werden, 

möchten. 

Luntze. 

Todesfälle. 

Am 29. Jan. 1809 starb zu Stade Ernst Da¬ 

niel Beckstein , seit 1770 Pastor Secundar, zu St. 

Cosmä und Damiani auch Pastor zu St. Johannis. 

Er war am 17. Jul. 1752 in Hamburg geboren. 

Seine Schriften stehen im gelehrten Deutschland. 

Am 2. Febr. 1809 starb ztr Stade der Garni¬ 

sonprediger und Cönsistori ihrath Albert Anton /1 a- 

termeier. Er war i757 zu Verden geboren, be¬ 

suchte die dortige Schule, ging i7o6 nach Ilelm- 

städt, wurde 1763. zweyter Prediger zu Eldagsen in 

der Inspection Jeinsen, 1767 Diakonns am Dom 

zu Verden und Pastor zu St. Nicolai daselbst, 1772 



2i'Pred. an der Wil hadikirche in Stade , i?75 Gar- 

nisoriprediger, i778 Consistorialrath. Seine Ver¬ 

dienste um die Herzogthümer Bremen und Verden, 

um das Schulmeister - Seminarium und um die Bre¬ 

mer Wittwencasse, werden unvergesslich bleiben. 

Das Verzeichniss seiner Schritten stehet im gelehr¬ 

ten Deutschland. 

Nette französische Literatur. 

Des-Genfer Gelehrten, Benj. Constant Uebersetzung 

von Schillers Wallenstein ist zu Amsterdam ira 

Industrie- Comtoir wirklich erschienen: Walstein 

Tragedie en 5 actes et en vers, imitee de l’Al- 

lemand, in g. 

Von der Jungfrau von Orleans sind zwey französ. 

Uebersetzungen, die eine von Doyharqabal, Secre- 

tär der Rechtsschule zu Strasburg, die andere von 

Mondol erschienen. Es sind aber darin manche 

Scenen weggelassen. 

Fahre’s Freisgedicht auf den Tod Heinrichs IV. ist 

im Druck erschienen. 

Bey Giguet und Marchand ist lierausgekommen: 

Histoire generale et raisonnee de la diploniatie 

frant;.aise par Mr. de Blassem, in 6 Octavbänden 

ein Jfür die Literatur und Staatswissenschaft in¬ 

teressantes Werk. 

Des Hm. Staatsraths Lacretelle Histoire de France 

pendant le j 8. Siede (von 1709 — 1789) diellt 
als Einleitung zu seinem Precis historique de la 

-Revolution francaise in vier Abtheilungen: As- 

semblee Constituante, Ass. legislative, Convention 

nationale und Directoire executif, und ist treflich 

geschrieben. Wenigere Vorzüge hat des Herrn 

!Babouliniere Geschichte der drey ersten fianzos. 

Dynastien, und seine Considerations politiques 

snr la France et les divers etats de l’Europe, als 

Einleitung zu einer Revolutionsgeschichte. 

Peintures des vases antiqucs vu.gairement appeles 

etrusques rirees. de differentes coUections, et gravees 

par A. Clener, accompagnecs d’explications par A. 

L. MiUin-*publiees par M. Dubois de Maison- 

neuve. 

Das Werk wird aus J>4 Lieferungen in Fol., 

jede zu 6 Kupfern mit Text bestehen und viele noch 

unbekannte Gefässe aus den kais. französ. und 

andern Sammlungen enthalten. Der Snbscripti- 

onspreis jeder Lieferung mit schwarzen Kupfern 

ist i5 Fr., mit coloiirten 45Ir. Monatlich er¬ 

scheint eine Lieferung. Drey sind erschienen. 

Itineraine deseviptive de l’Espagne et tableau eie¬ 

rn entaire deä differentes branches de l’Administra- 

tion et da l’Indnstrie de ce royaume par Alex, 

de Laborde. Paris 1808. 5 Vol. in 8- Mit ei¬ 

nem Atlas von 29 Charten. 42 Fr. 

Der Verfasser hat die prächtigen malerischen. 

Reisen durch Spanien herausgegeben, von deren 

Gebersetzung unlängst das 1. Bändchen mit 29 

verkleinerten Kupfern bey Gerb. Fleischer heraus¬ 

gekommen ist. 

Journal d’un Voyage dans la Turquie d’Asie et la 

Peise, fait en i8°7 et 1808 par Huge de Gar- 

danne. Paris lgoS» 8. 

Der Verf. begleitete seinen Bruder, den franzö¬ 

sischen Gesandten, als erster Legation3secretär 

nach Persien. 

De la Litterature franqaise, pendant le dix - huitiem® 

siede. Paris, bey Leop. jColiin , 3 Fr. 

X.'er Verfasser ist ein durch tief eindringen¬ 

de Ansichten und weise Grundsätze ausgezeich¬ 

neter Schriftsteller. 

IR. Prof. JVLillin hat einen Grundriss seiner diess- 

jährigen Vorlesungen über die Mythologie auf 

i5° S. in 8- drucken lassen, bey Thumeisen 
Sohn. 

In der Johann Georg Benjamin Fleischersclien Buch 
Handlung in Leipzig sind erschienen: 

ABC Tafeln, mit Bildern von Schellenberg her 

ausgeben vom Prof. Stoy, mit schwarzen Kr.», 

fern 12 gr. Mit illum. Kupfern x6 gr. * 

Bibel für Kinder, auserlesene Sprüche des alten nn 1 

neuen Testaments, mit vielen katechetischen und 

naturhistorischen Tabellen. Von dem Verf t] r 

Bilderakademie. Zweyte verbessern Auflage T 

8 gr. a ö‘ 

Briefsteller, der, durch Würfel. Womit man über 

2000 Briefe auf verschiedene Art zusammensetzen 
kann. Veib. Aufl. 12 gr. 

Familie, die grafl. Dammbachische und Jnwel Bau- 

mamusche, oder Geistes- und Seelengrösse bev 

den heftigsten Stürmen des Schicksals, ß. 22 Sr. 

Fragespiel, historisches, über die vorzüglichsten 

Ereignisse, m unserm deutschen Vaterland- seit 

Karl des Glossen bis auf unsere Zeit. Mir 

Spieltafeln. 12. xok 12 gr. gebunden m! • 8 
. o geuunuen mit einem 

Kästchen 22 gr. 
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Kriegs- und Belagerungsspiel, mit einem illumin. 

Spielplan. Franzos, und deutsch 16 gr. 

Lorenzo’s, Reisen durch Spanien mid Portugal, zur 

Uebersicht der vornehmsten Merkwürdigkeiten 

dieser Länder. Ein Lesebuch zur nützlichen Un¬ 

terhaltung für die Jugend, iz gr. 

— —' Reisen durch Italien und die dazu gehö¬ 

rigen Inseln, Sardinien, Sicilien und Corsica. 

Als I ortsetzung zu Lorenzos Reisen durch Spa¬ 
nien 12 gr. 

Rosenmüller, J. G., Communionbuch für gläubige 

Christen. Mit einem Unterricht vom rechten 

Gebrauch des heil. Abendmahls. Neue verb. Auf- 

lage. 8- 8 gr. 

Sammlung auserlesener Lieder zur häuslichen Er¬ 

bauung bey den wichtigsten Umständen, Zeiten 

und Angelegenheiten dieses Lebens. Als Anhang 

zu Riess Gebetbueh. Dritte verbesserte Auflage. 
8. 6 gr. 

Winterzeitvertreib in Anekdoten. Meistens lusti¬ 

gen Inhalts. 8- 16 gr. 

Zauberquodlibet, grosses, oder magisches Gedanken¬ 

spiel. Mit franz. und deutscher Erklärung und 

40 Karten. 12 gr. 

Nachtgedanken 

über 

das A-B-C-Buch 

von 

Spiritus Asper. 

Für alle, welche buchstabieren können. 

Mit Noten. 

Zweytes und letztes Bändchen. 

Mit Holzschnitten von Gubitz. 

Leipzig, bey Heinrich Gräff. 1809. 

(Beyde Bände unzertrennlich 3 Thlr. gr.) 

Der Originalität des Herrn Verfassers nicht 

vorzugreifen, überlasse ich, so stark auch der 

Wunsch in mir seyn mag, wenigstens auf einige 

der darin enthaltenen witzigen Gedanken in meiner 

Ankündigung aufmerksam zu machen, die Beurthei- 

lur-g dieses Werkchens den geehrten Lesern, weil, 

wie der Autor meint, — es diesen von Rechtswe¬ 

gen zukommt, und jeder derselben’, mag Autor und 

Verleger gethan haben was nur in ihren Kräften 

stand, dennoch sagen kann ; 

Sprecht wa3 ihr wollt, mit Fleiss und Geld 

Lhid hochgescurauluen Anschlagszetteln 

Ist nients g than ! — und euer Held, 

Geht, wenn sein Werk mir nicht gefällt, _. 

Mit allen sieben Künsten betteln. 

Im Verlag der Stettlnischen Buchhandlung in Ulm 

hat kürzlich die Presse verlassen: 

N e u e s 

Historisch - Biographisch - Literarisches 

H and Wörterbuch 
V- 

von der Schöpfung der Welt an bis zum Schlüsse des 

achtzehnten Jahrhunderts. 

Enthaltend 

das Leben, den Charakter und die Verdienste der 

grössten und denkwürdigsten Personen aller Zei¬ 

ten, Länder und Stände. 

Nach den zuverlässigsten Quellen bearbeitet. 

Ein Handbuch für Kenner und Liebhaber der 

Geschichte. 

Von 

Samuel Baur. 

Dritter Band. Ganz gross Octav. Ulm i8°8* 

Jeder Band kostet im Ladenpreis 3 Fl. -— und im 

Pränumerationspreis 2 fl. 1 5 kr. 

Mit schnellen Schritten nahet sich dieses wich¬ 

tige Werk seiner Vollendung, indem der vierte 

Band die nächste Ostermesse die Presse verlassen, 

und der 5te und letzte wahrscheinlich noch im 

Laufe des Jahres 1809 erscheinen wird. Es kann 

der Zweck dieser Anzeige nicht seyn, dem Publi¬ 

kum dieses Werk lobpreisend bekannt zu machen, 

da es sich demselben bey seiner ersten Erscheinung 

sogleich als höchst wichtig und allgemein brauch¬ 

bar empfahl, und da dev Name des so rühmlichst 

bekannten Hin. Bearbeiters desselben zu nicht ge¬ 

meinen Erwartungen berechtigte. Die unbestoehe- 

ne Kritik hat seitdem bereits ihr Urtheil darüber 

ausgesprochen, und diese erkannte nicht allein die 

Wichtigkeit und Gemeinnützigkeit des Zwecks, die 

sich der Verfasser versetzte, sondern auch seine vor¬ 

zügliche Geschicklichkeit in Behandlung des inter¬ 

essanten und reichhaltigen Stoffs, Unter andern 

haben die Oberdeutsche, die Jenaische, und zuletzt 

die Hallesche Allgemeine Literaturzeitung etc. die¬ 

sem Werke den Preis der Güte, Vortrefflichkeit: und 

allgemeinen Brauchbarkeit zuerkannt, und nament- 
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lieb, hat die Halle sehe Allgem. Literaturz. versi¬ 

chert: „Hr. Baur setze mit diesem Werke seinen 

vielfachen bekannten biographisch - literarischen 

hangen die Krone auf.“ Was man in dem Werke 

zu suchen hat, drückt der Titel deutlich und be¬ 

stimmt ans, und der' Hr. Verfasser, hat seinen in 

der Vorrede zum in Bande ausführlich angctu nten 

gründlich durchdachten Blau unvenückt im Auge 

behalten, und mit bewundernswürdiger Anstren¬ 

gung und Ausdauer verfolgt, und daher ein Werk 

seiner Vollendung nahe gebracht, das nie seinen 

Werth verlieren kann, und jedun gebildeten Men- 

sehen brauchbar, nützlich und lehrreich, ja Vielen 

unentbehrlich ist. Dieses bestimmt uns, den äus- 

serst billigen Pranunm ationspreis noch bis Michae¬ 

lis d.'J. zu verlängern. Wrer sich demnach mit 

portofveyer Einsendung des Geldes directe an uns 

wendet, und zugleich für den künftigen Band die 

Vorausbezahlung beyfiigt, erhält jeden Band fm‘ 2 

H. 15 kr. und Sammlern geben wir noch überdies 

für ihre Bemühung das 11 te Exemplar frey. Nach 

Verlauf dieses Termins bleibt aber der Preis nna - 

änderlich für jeden Band 3 Fl. — Wir bitten zu¬ 
gleich um eine deutliche Anzeige des Namens und 

Charakters, w'eil wir dem letzten Baude das Ver¬ 

zeichniss der Herren Pränumeranten beydrucken 

lassen wollen. 

CURTII SPRENGEL 

INSTITUTION ES MEDICAE. 

Tempestivum esse videtur, vera doctrinae me- 

dicae innementa, quibus nostra inclaruit aetas, un- 

diqne colligeve, ventilare, contrariarum rationum 

momeuta pondarare, ita denique in unum quasi 

organicum congerere coipus, ut et tirones possint 

eo opere, tanquam novissimo uti systemate, et ex- 

teiae gentes de doctiinae augmentis nuperrirms ju* 

dicare, Auctorem, qui tum historia artis medtcaö 

tum pathologiae systemate, pluiies impresso, mno- 

tuit, ut hoc etiam optts moliretur, hortati sunt» 

praeter librariuru, medicinae professores in Belgio, 

Iralia et Gallia. Conatibus etus, quamquam nec 

scientiae satis nec viribus conlideritis, tarnen favere 

videntur et voluntas candida, a partium Studio ma- 

xime aliena, et animus veri solius cupidus, et m- 

dustria, quantulacunque est, indelessa. 

Totum opus sex fere tomis absolvetur: quornm 

cfuo primi comprehemlunt I’liysiologiam ; tertms et 
quartus Pathologiam , quintus Phai macologiam et 

sextus Therapiatn. Siuguli tomi triginta vel qua- 

draginta philyras complectentes haud nimis longo 

tempore semet excipient: primus nundinis proxinus 

Linsiensibus prodibit, sumtibus tabernae librariae 

et artiurn Amstelodamensis. 

In unserm Verlag erscheint zur Ostermesse 1809. 

Ernst Wagners Wilibald Ansichten des Lebens. Ein 

Roman in vier Abtheilungen. 2 Bände. Neue 

verbesserte Auflage 1809. 
Baumes gekrönte Preisschrift von der Lungen sucht. 

Nach der zweyten verbesserten Auflage übersetzt 

von Ch. P. Fischer. 2 Theile i8°9- 
L C. Schreibers Grundriss der Geognosie nach dem 

‘neuesten Wernerischen System 1809- 
J. K. Bundschuh Zugabe zu meinem Grundriss 

zum Vortrag der vaterländischen Erdbeschreibung 

und Geschichte in Franken i8°9- 
Friedrich Mosengeil die WTederkelir. Schauspiel in 

zvvey Aufzügen. Fortsetzung des Kotzebueschen 

Schauspiels: Menschenhass und Reue. 1809. 

Ferner hat so eben die Presse verlassen: 

«tclimids kritische Einleitung in das gesammte Recht 

jes franz. Reichs, n B. 2 Abtlieil. beyde Abthei¬ 

lungen kosten 2 Thlr. 
Dieses wichtige Werk, das umfassendste unter 

allen bis jetzt über diesen Gegenstand erschienenen, 

wi,d von nun an md> fov.gesc«« 
Hanischsche Buchhandlung 

‘ in Hildburghausen. 

Esprit de la Correspondance frarcaise moderne. 

Oder allgemeiner französischer Briefsteller 2 Bde, 

8. Leipzig in Joachims Buchhapdlnng. Preis 2 

Thlr, 20 gr. 

^Dieses Werk enthält eine durchaus vollständige, 

brauchbare und auserlesene Sammlung franz. Origi¬ 

nalbriefe, welche als Muster einer reinen Schreibart 

aufgestellt werden können. Der iste Band ist auch 

unter dem Titel: 

Neuer französischer Briefsteller für Schulen undVri- 

v atu fiter rieht etc. Preis 1 Thlr. ß gr. und der ’2te 

Band auch unter dem Titel: 

Neuer - französischer Briefsteller für Kaufleute und 

Handlungslehrlinge etc. Preis r Thlr. 12 gr. 

Nachricht. 

Ein CalligTaph, dessen Schrift einfach und ge¬ 

fällig, und dessen Methode leicht und bestimmt 

ist, empfiehlt sich vorzüglich einem etwanigen En¬ 

trepreneur einer Schulanstalt, bittet aber um schleu¬ 

nige Anzeige an den Verleger der Literaturzeitung. 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELIIGENZBLATT 
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Sonnabends, den iß. J\I ä r z 1 Q o q. 

Correspbndenz- Nachrichten. 

Aus JDännemark. 

.Ä m 3. Febr. verlas der Justizrath Schmidt Phisel- 

dek in dev dänischen Wissenschaftsgesellschaft 

Grundzüge zur Entwicklung des Begriffs der Seele. 

Am 4- fcbr. feyerte die Universität zu Kopen¬ 

hagen des Königs Geburtstag. In der Rtgenzkirche 

hielt der p. t. Rector P. E. Müller, Professor der 

Theologie, eine lateinische Rede, worin er den 

Satz entwickelte, dass Festigkeit des Fürsten die si¬ 

cherste PT^ehr des Staats sey, Am Ende der Rede 

machte er die Namen derer bekannt, die den Preis 

für die dieses Jahr ausgesetzten akademischen Fragen 

gewonnen hatten, nämlich für die theologische, Can¬ 

didat Brygmann, für die medicinische Pieservechirurgus 

Adolph Callisen, für die historische Candidat, Ras- 

mussen und Candidat Rosen, für die philologische 

Hr. Schering, für die ästhetische Hr. Gundelach. 

Da Hr. Callisen und Hr. Gundelach bereits im kö< 

nigl. Dienst angestellt waren, so mussten sie sich 

mit der Ehre begnügen, dass ihre Namen genannt 

wurden, die Medaillen erhielten aber die nächsten 

nach ihnen , Hr. Colbiömsen Skielderup und Herr 

Fibiger. Das Programm, worin Hr. Prof. Thorla- 

ciuszu dieser Feyerlichheit einlud, enthielt die Gründe, 

warum Dännemark sich zu seines Landesvaters Ge¬ 

burtstag zu freuen hätte. 

Statt der Insignien des Rectorats bey der Koyen- 

hagner Universität, die beym Bombardement mit 

verbrannt sind, hat der König der Universität als 

einen passenderen Schmuck für den Rector eine gol¬ 

dene Kette mit einer Medaille geschenkt, auf de¬ 

ren einen Seite der Avers der Preismedaille der Uni¬ 

versität befindlich, auf dev andern aber die Worte: In- 

signe Rectoris Universitatis Havniensis. Der König 

überreichte selbst dem derzeitigen P».ec:or diesen 

Schmuck, und gab in den gnädigsten Ausdrücken zu 

erkennen, dass diess ein Beweis seiner Achtung für 

die Universität und das Amt ihres Vorstehers seyn sollte. 

Prof. Risbnght giebt eine dänische Ueberse- 

tzung des Diogenes Laertius heraus, das einzige 

Manuscript was er beym Bombaidement den Flam¬ 

men entriss. Eine Uebersetzung des Lucrez ver¬ 

brannte mit. Nach dänischen Blättern kann man 

bald in der Kielischen Literatur-Zeitung eine Wi¬ 

derlegung von der so sehr unwahren Schilderung 

des Bombardements von Kopenhagen und andern 

Dannemark angehenden Sachen, die sich im 6ten 

Theil der berüchtigten vertrauten Briefe über die 

innern Verhältnisse am preussisclien Hofe etc. befin¬ 
den , erwarten. 

In einem andern dänischen Blatt befindet sich 
folgender Auszug aus einem Briefe a„8 Rom vom 

19. Decemb. igog. „Unser dänischer Praxiteles 

Thorwaldsen in Rom erweckt die Bewunderung al¬ 

ler Kunstkenner. Möchten alle unsere Landsleute 

seinen Mars sehen können! Aus dem Alterthume 

sind uns wenige solcher Meisterstücke übrig, und 

mit jedem neueren Kunstwerke der Art kann er 

den Vergleich aushalten. Canovas Hector, sein letz¬ 

tes Meisterstück, stellt weit unter Thorwaldsens Mars. 
Nun arbeitet dieser Künstler an einem Adonis für 

denKronprinzeu von Beyern, der unbeschreiblich schön 

ist. Dieser Prinz hat eine Venus bey Canova be¬ 

stellt, und will diesen Adonis von Thorwaldsen 

zum Gegenstück. — Dänemarks milde und kunst- 

hebende Regierung hat diesen jungen Mann von 

Anfang an unterstützt. Hätte der Krieg nicht alle 

Cormnunicarion zur See mii Dännemark abgeschnit¬ 

ten, so würde das neue Christiansburger Schloss 

mit den bey Thorwaldsen in weissem cai arischen 

Maimor bestellten Basrelifs in kurzer Zeit geschmückt 
seyn. Für die Gräfin Schimmelmann hat er ei¬ 

nen Taufstein vollendet, der die Brahetrolleburger 

Kirche schmücken soll. Die feinen Basrelief», di« 



diesen in Form eines viereckten Altars verfertigten 

Taufstein umgeben, sind ungemein schön, vornem- 

lich das, welches die Taufe Christi, und wie 

Christus die unschuldigen Kinder zu sich kommen 

lässt, vors teilen* 

Hr. JVeislln", LelTrer an der lateinischen 

Schule zu Helgingör, erhielt am li.Tcbr, die phi- 

losophische Doctorwürde. 

Ein neuer geistlicher Staatskalender, herausge¬ 

geben vom Canzieyrath Herst, ist für die dänischen 

Lande erschienen. Er zeichnet sich dadurch von den 

altern aus, dass er von jeder Stelle die Angabe der 

Einkunft« und die damit verbundenen Tonnen liart- 

korn enthielt. Auch sind die Stellen , die nieder¬ 

gelegt weiden sollen, darin bemeikt. Ein doppel¬ 

tes alphabetisches Register sowohl über die Stellen 

als über die Namen der Geistlichen vermehrt die 

Brauchbarkeit desselben sehr. 

Conferenzrath O. Mailing hat unterm 5. Febv. 

den hon. Befehl erhalten, üer Direction über den 

botanischen Garten zu Kopenhagen beyzutreten, und 

zwar mit Sitz und Unterschrift gleich nach dem 

ersten Mitglieds der Direction. 

Von dem dänischen Zuschauer, den der Frof. 

Piahbfk herausgab , und ' dessen Werth , sich im¬ 

mer gleich bleibend wohl seinem altern englischen 

Namens genannten an die Seite gesetzt weiden 

kann, ist das letzte Blatt erschienen, worin er nach 

13 fahriger Dauer, auf eine rührende Weise von 

seinen Lesern Abschied nimmt. 

Als der Piof. TVmslow am 50, Jan. zum er¬ 

sten mal, nach dem er Ritter vom Dannebr og - Or- 

d«n geworden war, seine Vorlesungen auf der chi- 

mrgi eben Akademie fortsetzen wollte, trat einer 

seiner Zuhörer, eben wie er anfangen wollte, auf, 

und hielt eine glück wünschende Arnede im Namen 

des Auditoriums an ihn, welche jnit einem freudi¬ 

gen Zuruf Aller an ihn begleitet wurde. Das Rüh¬ 

rende darin überraschte den würdigen Mann so, 

dass er . den Tag seine Vorlesungen aussetzen musste, 

welches in der langen Reihe von Jahren, die er ge¬ 

lesen hat, nie der Fall gewesen ist, als wenn 

Krankheit ihn dazu zwang. 

Der Verkauf der ostindischen oder unechten 

Augustura - Rinde ist in Dännemark gänzlich ver¬ 

boten, da sich dieselbe als giftig befunden. 

Am 30. Jan. hielt das Kopenhagener Taub¬ 

stummeninstitut seine dritte Jahresieyer. Das Einla- 

dungspi - biamm war von dem Director Hr. Frof. 

CaVtbeig, und handelte von der Zeichen - oder 

Gebelltder.sprache mit Rücksicht auf ihren Gebrauch 

von Taubstummen und ihrer Anwendung beym Un¬ 

terricht der Taub atu mitten. Am ersten Examenstag 

hielt der Director eine Piede über den Wenh des 

Taubstummen- Unterrichts für die Menschheit. Am 

diitten Exnmenstag erzählte er zum Schluss die Ge¬ 

schichte seiner Anstalt im vetfls>y.senen Jahr und 

nannte die Männer, die sich um dieselbe verdient 

gemacht hatten; auch Winden an vier Eleven Anf- 

munteruügsmedaillen ertheilt. Sowohl die gegen¬ 

wärtige Commission der dänischen Canzley als alle 

Zuhörer bewiesen ihre Zufriedenheit mit den Fort¬ 

schi itten der Eleven sowohl in Kenntnissen als Fer¬ 

tigkeiten. 

\ on dem Legat zur Ausbreitung der christlichen 

Lehre liatin diesem Jahr nach dem Unheil der Com¬ 

mission die aus Bisohoff Müht er, "Balle und Confe- 

renzrath Mailing besteht, der Pastoi Paludon auf Mona 

die erste Prämie für seine Predigt über das vorgeschrie¬ 

bene Thema „ Glückseligkeit des wahren evangeli¬ 

schen Christen vor den Kindern der Welt schon in 

diesem Leben“ erhallen. 

Am 2, Febr. verlas Hr. Prof. Otrstedt in der 

königl. medizinischen Gesellschaft (ine Abhandlung 

über eine neue und minder kostbare TV eise, die na¬ 

türlichen Mineralwasser nachzumachen, mit hinzu<*e- 

gefiigtem hieweis, dass dadurih die Einführung der- 

selüen aus der Fremde entbehrlich werde. 

Am 17. Febr. verlas Hr. Prof. Schow in der 

dänjsihen Wissenschafisges. eine Abhandlung über die 

neuesten Entdeckungen .ägyptischer Alterthümer, und 

zfa 1 d‘e eiste Ahtheilung, die von neu Obelisken 
handelte. 

Torlitz, der dem pädagogischen Publico durch 

seine Reise nach di 1 Schweiz mit Rücksicht auf die 

Pestalozzis,che Methode bekannt ist, erhielt vom 

Könige Unterstützung, im nächsten Frühjahre eine 

neue pädagogische Reise zu machen. Nachdem er ei- 

nige £• ziehungsinstitute in Deutschland besucht 

hat, denkt er nach Ptteisburg zu gehen. 

Klebte literarische Anmerkung zu S. 121 des 

Int eil. Kl. d. J. 

Der mir ganz unverständliche Titel einer dort 

Nr. 46. 1. angeführten Schrift von Ch istian 

Wilhelm Bose: Titum I.ivium Putavinum su- 

perstitiosae credulitutis dijfitentem sistit etc. tiinnerte 

mich an ein Sehnlichen desselben Verfassers, wel¬ 

ches in dem dort gelieferten Verzeichniss fehlt und 
den Titel fühlt; 
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De reis arnpl^tis circa illustranda Livii loca, 

a.1 virum Praeclar. etc. Georgiuni Zachdriani 

P7 incklerum, Fhilos. Baccal.,' matrnelem suum 

<11fiectissimum, A. l’>. S. M DCCXXXAIiI. A. D. 

4 rill, ante Calend. Martxi suinmis in philoso- 

pliia hono'.ibus mactaruhi , dissertatiuncula epi- 

stolica Cii’istiani Vilelmi Bosii A. M. Lipsxae 

lilteris Georg. Saalbachii. XX. pagg. 4* 

In dieser Schrift fand ich auch den gesuch¬ 

ten* Aufssi.luss; denn S. VT, not. a. heisst cs 

nachdem der Vetf. bemexkt hat, dass er schon 

einmal über Livius geschrieben : 

Sistiinus (sollte heissen: Stitimus) scilxcet 1. Lä- 

vium Patavinum supei stitiose antiquitati 

di ff i d a.111 e tu , contra Joannem Tolandu.m, Hi- 

bernuni. Lips. 1739. 

Also ein sehr sonderbar entstellter Titel! 

. . . * k 

Aus Kasan. 

Index praelectionum ir.de a d. XII. m._Aug. a. 

cioiocccv111 usque ad d. Xum rn. Jul. a. cioiacccix 

in Universitate litt. Casanexisi habendaruni. 

1, Elias Jacovkin, Hist, et Statist. Ross, Prof. P. 

O. post absolutam Rossici Imperii historiam oius- 

deni statisticen tarn antiquam quam recentiorem, 

aspersis annotalionibus liistoricis et geographicis, 

tradet. 

2. Martinus G. Herrmann, Litt, ct Antiq. PeOltt. 

Prof. P. O. interpretationem Ciceronis de officiis 

ct styli latini exercitationes continuabit; ac per 

lioras duas tradet antiquitates romanas. 

q. Professor Vinccntius Storl DD. studiosis suis li- 

brum quartum Heiodoti explicabit; cursum an- 

tiquitatum denuo incipiet, id quod etiam faciet 

cum aesthescos cuxsu omnia quaequae ad gi'aecos 

fontes refex endo auctoribusque iulciendo et confxr- 

maudo. 

4, .Carolus Fuchs, Hist, natur. et bot. Prof. P. O. 

diebu« Luliae et Jovis hoia IX —XI. explica¬ 

bit historiam naturalem secundum compendiiun 

cl. Blumenbacliii; die Veneris continuabit rem 

botanicain duce ill. Linuaeo, simulque instituet 

favente deo O. M. ambu'.atiunculas botanicas 

pnblicas. 

5. Prof. Braun , Cursum physiologicum quem anno 

elapso licire non lieuit, continuabit; anatomicas 

lGö 

demonstrationes, quantum flexi licet, partim in 

cadaveribus a iiiciet, adduis quibusdam capitibus 

ex medicina foreixsi selectis. 

6. Christi an us Mart. Friilui, Lir.guarum Orient. P roh 

P. O. Ihn al-Vardii Aegyptum (ab ipso eoitain 

llal. 1304.") eaque absoluta Eclogas- ixistoiicas mox 

prelo axabico subiieiendas explicabit. 

7. Joannes JVIartiuus Christianus Bartels, Mathes. 

pur. Prof. P. O. Trigonomc triam analyticam 

(planam et sphaericam) eiusque ad astronomiam 

applicationes, inceptas iam, continuabit, duce 

Cagtiolio. Nec deerit iis, qui instrumsntorum 

astronomicorum, quae in museo acad. asservan- 

tur, usurn doceri desidexärint. 

g. Caspar. Renner, Mathes. appl. Prof. P. O. do- 

ctrinam de sectionibus conicis tradet ; qua qui- 

dem praemissa ad scicixtias meclxanicas progre- 
dietur. 

9. Carol. Theoph. Voigdt, Philos. theor. et pract. 

Prof. P. O. historiam philosopniae narrabit, ea¬ 

que absoluta Logicam, Metaphysicam et mar um 

disciplinam, duce Snellio, docebit. 

10. Joannes Erich, Litt, graec. et latin. Adj. Cice- 

ronis et Plinii epistoias explicare perget; Andxi- 

am Terentii illustrabit; Theophrasti characteres 

ethicos ciitice et gramnxatice interpretabitur. 

Exercitationes latini sermonis lioris consuetis con> 
tinuabit. 

11. Joannes Zapolsky, math. appl. et phys. exp» 

Adj. ad ductum ßiissonii praeleget physicam tum 

thcoreticam quam experimentalem. 

12. Frulericus Evest, Chem. et mat. med. Adj. ex¬ 

plicabit rationes quae locum habent in anaiysi et 

synthesi corporum simulque actionem quam exer- 

cent applicatae vivis. 

15. Joh. Frider. Christian. F7ruttig, Technolog. 

Adj. technoiogiam tarn chemicam quam niecha- 

nicam tradet. 
• 

14. Müller, Hist, et geogr, un. Aj. per quatuor 

horas historiam antiquam, per duas autem geo- 

graphiam tradet. 

Da es in Kasan bis jetzt noch an lateinischen 

Lettern gebricht (es ist bloss eine tüxkische ßueh- 

diuckerey daselbst); so konnte das verstehende Pxä- 

lections - Verzeichniss nicht durch den Diuck be- 

kaxxnt gemacht werden. — Die Zahl der dort Stu- 

dii enden beläuft sicli etwas über dreyssig. — Die 

gegenwärtig noch sehr arme Universiuts-Bibliutliels» 

(ii *J 
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wild durch die Bibliothek des Etatsrathes Frank 

bereichert werden, welche Se. Maj. der Kaiser für 

20,000 Rubel gekauft hat. — Der Prof, des Na¬ 

tur- und Völkerrechts, Biinemann, starb im Julius 

des verflossenen Jahres. 

Des Adjuncts Klaproths Reise nach Persien ist 

durch die Kriegsurttsiär.de verhindert worden ; er 

hat sich deshalb bloss ata Ge'r;ien und den Kau¬ 

kasus beschränken müssen« Wahrscheinlich ist er 

bereits wieder in St. Petersbuig angekommen. 

Gyrnjias i u m z u TV e i m a r. 

Zu einer Zeit, wo die meisten und bedeu¬ 

tendsten Schulen unseis Vaterlandes die Umgestal- 

tung erhalten hatten, welche dem so ganz verän¬ 

derten Standpunct der Wissenschaft entspricht, war 

das herzogi. Gynina ium zu Weimar der beieits 

untei Herzog Wilhelm Ernst getroffenen Organisa¬ 

tion in allem wesentlichen treu geblieben, vermei¬ 

dend die beichtigkt it und Anmassung des modernen 

Phiianthropismus, aber freylich auch keinen Gebrauch 

macliend von den reinem und würdigen Ansichten, 

die eine philosophische Kritik alier Gegenstände des 

Wissens ei öffnet hat. Zwar wurde schon unter 

der Administiation der verst. Herzogin Amalia eine 

neue Lehrstelle für die mathematischen und histo¬ 

rischen Wissenschaften eriichtet, die damals der 

geniale Musäus erhielt, und gegenwärtig vom Prof. 

Kästner mit Ruhm verwaltet wird: zwar ernannte 

der jetzt regierende Fürst, unter dessen segensvol¬ 

len Anspicien nichts Gutes danieder liegt, vor we¬ 

nig Jahren einen eigenen Lehrer der griechischen 

Sprache, damals Voss den Sohn, jetzt Passow : 

aber dadurch wurde am Plan nichts geäudeit. Jetzt, 

unter dei Leitung des GSup, Vogt, dessen kruze Amts¬ 

führung der Anstalt sc.hon den roamiichfachsten Ge¬ 

winn gebiacht hat, ist die Form des Ganzen um¬ 

gestaltet; und wenn man auch dankbar erkennt, was 

man den Einrichtungen anderer Schulen, besonders 

der zu Alteubmg, abgeiernt hat, so dürfte doch 

auch manches eigen seyn , und jeden interessiren, 

der mit theilnehmendem Blich die fortschreitende 
Bildung unsrer Nation beobachtet. 

Das Noth wendigste schien eine classis selecta ; 

nicht , wie auf der Gothaischen und mehrern 

Schulen, einePiima mit ausgezeichneter Benennung, 

sondern eine Classe die über das nothwendige Be: 

düifniss hinausgeht, und zu wissenschaftlicher Be¬ 

handlung führt; eine Classe, in welche nur solche 

rufgenommen weiden, die zur Akademie reif sind, 

denen es also nicht mehr um blosse Gründlich¬ 

rach 

auf- 

keit der Kenntnisse, sondern um eine eigene und 

selbsttätige Anwendung gründlicher Einsichten zu 

thun ist. Desslialb werden nach wie vor, die 

meisten, dem Geschäftsleherx entgegengeher.den 

Jünglinge aus Prima entlassen, und nur die 

etwas Höherem strebenden in die höhere Classe 

-genommen. Da also in dieser Alles vorausgesetzt 

wiid, was zu den Schulwissenschaften gezahlt 

wild, ist die Selecta ausschliesslich der hohem 

Behandlung der griechischen, lateinischen und deut¬ 

schen Spiache gewidmet, und dadurch zugleich der 

würdige Sinn dieser Einrichtung angedeutet. Um 

diese Idee auszuführen, bedurfte es aber noch Eines 

dahin mitwirkenden Lehrers mehr, und kein iiiti- 

dermss in der drangvollen Zeit konnte den edel¬ 

gesinnten Landesherrn abhalten, zu einem so schö¬ 

nen Zweck eine neue Professur zu errichten, die 

dem Doctor Schulze aus Mecklenburg, einem Schü* 

Id PI olfs und Schleiermachers, übertragen ist. — 

Die Einrichtung des gesammten Gymnasiums wird 

vielleicht bald in einer besondern Schrift der An¬ 

sicht und Beurtheilung jedes competenten Richters 
ausgestellt werden: wir theilen nur die organische 

Behandlung eines einzelnen Gegenstandes mit und 
Wahlen dazu die griechische Sprache. 

Diese wird durch fünf Classen gelehrt, und ist 

ganz in den Händen der Professoren Passow und 

Schulze, die durch gemeinsame Studien und gleiche 

Ansichten verbunden mit einander zur Autrecluhal- 

tung dieses wichtigen Lehrzweiges witken. I„ der 

untersten diesei fünf Classen wird bloss das For¬ 

melle der Ausspiache gelehrt, und desshalb nicht 

au: völlige -Fertigkeit, sondern auch Richtigkeit 

und Schönheit im Lesen bezweckt. Da2u ist die 

Grundlage das Wesentliche der Prosodie und der 

Accenten lehre, welche unmittelbar an die Buch- 

stabeukenntniss geknüpft sind. Denn mau glaubt, 

das jugendlichste und bildsamste Ohr für die ei¬ 

sten sinnlichen Ei, drucke der HelieneuspraHie am 

empfänglichsten. In der folgenden Ciasse nimmt 

der grammatische Unterricht seinen Anfang, und 
umfasst die ganze Formenlehre, wobey Buttmanns 

Gtammatik und die Tabellen von Thierjeh zum 

G unde liegen. Um das im vermeidlich Mechanische 

hierin baldmöglichst zu beleben, wird daneben der 

erste Cursus von Jakobs vortrefflichem Elementar- 

buch der griechischen Sprache gelesen, wo das mit 

dem Gedächtnis» Erlernte überall eine leichte und 

zweckmässige Anwendung findet. In der nächsten 

Classe kommt es darauf an, dieser Masse gramma- 

tischei Formen gehörigen Stoff nt geben-, mit dem 

sie sich zur Spiache amalgamiren können, und so 

wird liier besonders darauf Rücksicht genommen, 

eine Uebersicht des Wörterschatzes der griechischen 



Sprache zu goben: welches man, besser als durch 

todtes Vocabolnlernen, durch weitere Ausführung 

der von Buttrnann mit wenigen, aber meisterhaften 

Zügen angedeuteten Lehre von der Wortbildung zu 

erreichen überzeugt ist. Besonders darauf Rücksicht 

nehmend, wählte man die Odyssee zum steten Le¬ 

sebuch dieser Classe, neben welcher noch der zweyte 

Cursus von Jakobs Elementarbuch besonders in gram¬ 

matischer Hinsicht gebraucht wird. So ausgerüstet 

mit einer vollkommnen Kenntniss der grammatischen 

Formen und des lexikalischen Reichthums der Spra¬ 

che werden die Schüler in die vierte griechische 

Classe aufgenommen , wo die Ilias und eine Schrift 

des Xenophon zur steten Lectfire gewählt sind, und 

wo nun eigentlich auf den Periodenbau, die Con- 

structionsai ten, die Idiotismen u. s. w. Rücksicht 

genommen wird. In dieser Classe also ist eine voll¬ 

ständige und gründliche Kenntniss der Sprache er¬ 

reicht, und jedes Mitglied in so weit reif zur Uni¬ 

versitär. Für diejenigen aber, die nun nach eigent¬ 

lich philologischer Behandlung eines Autors stre¬ 

ben, die besonders in kritischer Behandlung und 

in den praktischen Theilen geübt zu seyn wünschen, 

ist die Selecta bestimmt. Hier wechselt die Lectüre 

zwischen gewählten ganzen Stücken des Pindaros, 

Aesch)tos, Sophokles, Euripides und Aristophanes 

unter den Lichtern, des Ilerodotos, Tliucydides, 

Platon, Aiistoteles und Lemosthenes unter den Pro¬ 

saikern ab: daneben wählt sich ein jedes IMitglied 

einen selbsibelitbigen Schriftsteller, an dessen kriti¬ 

scher, grammatischer und philologischer Bearbei¬ 

tung es sich versucht: auch wird Anleitung zum 

schriftlichen Ausdruck in der griechischen Sprache 

gegeben. Da man indess hier da9 niedere Verständ- 

niss auch schwieriger Autoren voraussetzen .darf, 

so bleibt hier auch von Seiten dts Lehrers kriti¬ 

sche Behandlung, und ästhetische oder wissenschaft¬ 

liche Entwicklung Hauptzweck ; und mehr als alles: 

die rechte Anwendung auf den gegenwärtigen Zu¬ 

stand der deutschen Nation. 

P. 

Kloster Berge bey Magdeburg. 

Diese durch ihr Alter wie durch ihren Ein¬ 

fluss auf Deutschland gleich ehrwürdige Anstalt 

dauert unter den glücklichsten Verhältnissen und 

unter dem Schutz einer das vormalige Gute bereit¬ 

willig erhaltenden Regier ung fort zum Aerger man¬ 

cher nachbarlichen Schulen, welche schon längst 

auf Bergen mit neidischem Auge bückten. Der 

humane, unermüdlich thätige Abt Sch-we und der 

durch mehrere Schriften rühmlich bekannto Direc- 

tor und Prof. Strass besorgen in brüderlicher Ein¬ 

tracht die Leitung des grossen Ganzen und bewei¬ 

sen noch fort und fort durch die Jünglinge, wel¬ 

che innerlich und äusserlich gebildet aus dieser 

Anstalt hervorgehen, wie viel auch unter derft 

Sturm der Gegenwart des Zusanrmenwitken von 

M ännertt vermag, welche eine gediegene gründli¬ 

che auf dem Studium der Alten vornemlich ruhend« 

Bildu ng einzig und allein beabsichtigen und jeden 

erborgten, dem Zeitalter höhnenden Schimmer als 

ih rer unwürdig verschmähen. Die Männer, welche 

mit ihnen au gleichem Werke arbeiten sind Sarpe, 

Hinderberg, Döring, Wobs würdige Schüler, wi* 

auch Pfeffer, Plischkowsky, Nietnann u. s. w., wel¬ 

che sich alle, jeder- in seinem- Wirkungskreise, Bey - 

fall und Achtung erwerben. Die durch die un¬ 

glücklichen Zeitumstände etwas verringerte Anza hl 

der Zöglinge wächst von Tage zu Tage; verständi¬ 

ge Eltern, die nicht aut Schimmer und Schein, 

sondern aut Gehalt und Wesen sehen, weiden sich * 

je länger je mehr überzeugen, dass Kloster Bur¬ 

gen unter den grössern Erziehungsanstalten dts 

nöidlichen Deutschlands theils duTcht seine angeneh¬ 

me Lage und die Wohlfeilheit oes Aufeni 

theils durch die Gründlichkeit und höhere Bild; - g 

seiner ausgezeichneten Lehrer ohne Zweifel einen 

der ersten Plätze behauptet. 

Nürnberg. 

Am 6. Decamber vor. J. wurde die neue Or¬ 

ganisation des Gymnasiums zu Nürnberg von dem 

Kreischulrath Hm, D. Paulus eingeführt. Der bis¬ 

herige Rector Und Professor Schenk, der beynahe 

50 Jahre au demselben gelehrt hat, wurde Alters 

halber entlassen. Hr. Prof. Hegel ist von Bamberg 

als Rector dahin versetzt worden. Der bisherige 

Rector der lateinischen Schule bey St. Sebald Hr. 

Götz, dev bisherige Conrector Hr. Rehberger, der 

Conrector zu Ansbach Hr. Haller und der bisheri¬ 

ge Director einer Privaterziehungsanstalt Herr 

Büchner sind zu Professoren am Gymnasium er¬ 

nannt, die übrigen Lehrer aufs neue angestellt wor¬ 

den. Der Rector, Hr. Hofmann an uer Spitalschule 

ist in Ruhestand versetzt und der Rector Sybold 

nach Neuburg berufen worden. Dann wuide auch 

die Ober- und Unterrealschule errichtet, wozu auch 

ein Real - Institut kommt. Die Ktiabenindustrie- 

schule ist aufgehoben worden. An der Unterreal« 

Schule ist Hr. Gest, an der Obenealschule Hr. 

IMerkel und als Lehrer der französischen und ita¬ 

lienischen Sprache Hr. Prof. Penzer.kuffer ange- 

stelit. 
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BeiorderuHgen uni) Ehrenbezeigungen. 

Der Dr. derPhilcsophie Ilr. Bergk inLoipzig'ist 

vor kurzem von der Juristenfacultät in Würzburg 

zum Doctor Juris ernannt worden , ob singulare 

vvie es in dem von dem Hin. Ho fr. Hleinschrod 

zugesandten Diplcma heisst, non solum ingenii 

acumen, sed et solidam doctvina.m atque insignia 

in phiiosophiae jnrisque Studium merita scriptis 

suis praeclaris demonstrata. 

Der als Mineralog im Auslande bekannte Ilr. 

Tauber ist als Professor extraord. auf dev CJniveisi- 

tät zu Moskwa angestellt worden, und wird eine 

mineralogische Reise nach Sibirien thun. 

Der König von Preussen hat den Consistorial- 

ratli und Prediger Borowsky zu Königsberg zum Obere 

Rath und Mitdirector der geistlichen und Scbuldi- 

rection bey der ostpreussisclien Regierung ernannt. 

Der bisherige Pfarrer und Superintendent zu 

Liebeirwerda, Hr. M. Traug. -dug. Sryjfarth ist 

Pastor zu Stönzsch und Superintendent zu Ilerzberg, 

und Herr Pastor M. Joh. Gotthelf Fritzsche, Pastor 

und Superintendent zu Liebenweida geworden. 

Literarische Nachrichten. 

M'iirzburz. Obschon die artistisch - litcrari- 

sehen Blätter von und für Franken au» Mangel 

des zur Fortsetzung derselben nütliigen Absatzes 

aufhören, so fährt doch der vormalige Herausge¬ 

ber derselben , Hr. Professor Barthel von Siebold, 

unermüdet fort, von demFortschrittenFlankenlandes 

in Künsten und Wissenschaften in der zu Wtirz- 

burz erscheinenden fränkischen Chronik interessante 

Notizen mitzutJieilen. 

Der Kaiser von Oesterreich hat d<_mjenigen, 

welcher das zweckmässigste Lehrbuch der christli¬ 

chen Religion für Gymnasien nach einer dazu ent¬ 

worfenen Skizze vov Anfang Augusts d. J. verfassen 

wird, eine Belohnung von 500 Fi. versprochen. 

In Wien hat sich eine oiientalisclie Societät 

gebildet , an deren Spitze die Herren Graf 

Rzevvuski, von Hammer und andere stehen. Sie 

wird eine Zeitschrift, Fundgruben des Orients be¬ 

arbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern, 

herausgeben, die viel Neues verspricht. 

Dev berühmte Reisende Dr. Scetzen hat in der 

Nähe des todten Meers die Ruinen einer alten Stadt 

Dscherrasch (veruiuthlicb das alteGeiasain Decapo- 

1R) entdeckt, und namentlich die Reste einiger öf¬ 

fentlichen' Gebäude, die mit denen von Baalbek 

und Paln yra wetteifern können, zwey prächtige 

Amphitheater, einige Pali; stc und Tempel. 

Welche grosse und >uff.'lende Fehler in Carrs 

nun fiuch übersetzten Rt.se 1 durch Holland etc. nur 

in Ansehung Hollands Vorkommen, ist in dgm 

Morgenblatte, N.,59 S. 256 gerügt woiden. 

Das französische Trauerspiel von Luce de Lmz- 

cival, Hectois Fod, hat solchen Beylalt gefunden, 

dass der Kaiser dem Verfasser eine Fet sion vön 

5000 Livres ertheilt, ur.d als er erfuhr, Geoffroy 

habe irn Journal de FEropire dies Trauerspiel übel 

behandelt, diese Pension verdoppelt hat. Von Ray- 

noua.nl wurden mehrere vaterländische Trauspiele 

erscheinen und aufgeführt werden. 

In der kaiserl. Druckerey zu Paris wird ein 

französisches, lateinisciies und chinesisches Wörter¬ 

buch, unter des Ilrn. de Guigncs Aufsicht gedruckt 

werden, das erste, welches in Europa gedruckt 

wird, und wozu wirkliche chinesische Charaktere 

gebraucht werden sollen. 

Die Wiener 7>militärische Zeitschrift enthält merk¬ 

würdige histor. militär. Aufsätze. Im 5. lieft be¬ 

findet sich eine genaue Darstellung der Schlacht bey 

Nee)winde, am 13. May 1795- Ein Aufsatz den 

ehemals Fürst Carl von Oettingen an den Prinz Eu¬ 

gen von Savoyen schickte über Karls des Grossen 

\ 01 haben die Donau mit dem Rhein zu verbinden 

ist abgedruckt, so wie ein eigenhändiges Tagebuch 

des Prinzen Eugen von Savoyen über den Streifzug 

in Bosnien im Opt. 1697 und Fiiedlands letzte 

Lebenslage nach Originalurkunden des k. k. KCe^s- 
1 ' * * 

aicltivs 

1 n e*nei Versammlung der kön. deutschen Ge¬ 

sellschaft zu Königsberg am n. März entwickelte 

Hr. D. Hennig die Ansprüche Preussen? auf histo¬ 

rische Bedeutsamkeit mit vieler Beredsamkeit, und 

Hr. Prof, von Baczko sprach von den Vorzügen des 

mündlichen historischen Vortrags. In einer Ver¬ 

sammlung der Akademie auf 10. März zur Feyer 

des Geburtstags der Königin hielt der Prof, der Be¬ 

redsamkeit Br. Törschke die feyei liehe Rede.' 

Vermischte Nachrichten. 

Farmender, der schon durch seine Anweisung 

zur vielfältigen Benutzung der Erdäpfel sich verdient 

gemacht hat, ist durch die Belehrung wie aus Wein¬ 

trauben ein guter Syrup und Zucker zu bereiten 

sey, die vornehmlich irn südlichen Frankreich be¬ 

nutztwird, ein Woblthäter der reichen Weinländer in 

Frankreich geworden. Man verbraucht diesen Trau- 
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bensyrup zur Zuckcibäckerey und zu eingesottenen 
Früchten. 

Im Januar- und Februarlieft der Kieler Lite- 

raturzeitung igog ist die im 6 Bande der Vertrauten 

Briefe befindliche Nachricht über das englische 

Bombardement von Kopenhagen und die Dänen 

überhaupt, ausführlich und bitter widerlegt. 

Neue französische Literatur. 

Ilistoire de Jean Churchill duc de Malborough, 

prince de St. Empire Romain , et de Mindelheim 

etc. imprimee par ordre de S. M. Imperiale. Pa¬ 

ris III vol. 8- Pichard. 

Sehr ausführlich und militärisch werden die 

Feldzüge des vielleicht zu sehr gepriesenen Heiden 

geschildert. Der Verfasser ist ein guter chronolo- 

lischcr Sammler, nicht Geschichtschreiber. 

Das Gedicht von Delille; Les trois Regnes de la 

Nature, in 8 Gesängen, mit Anmerkungen von 

Cuvier, ist nun in verschiedenen Ausgaben er¬ 

schienen. 

Hr. Chateaubriant hat von seiner Attala-Rene die 

zwölfte und letzte Ausgabe von seiner Iland be¬ 

sorgt. Denn er will nun keine Veränderungen 

weiter mit derselben vornehmen. 

Histoire de France pendant le 18 siede, par M. 

Lacretelle le jeune. 

Von diesem interessanten Werke sind schon 

zwey Bände bey Buisson erschienen, die drey 

folgenden aber unter der Presse. 

Le3 Aiuiqnites d'Atlienes, mesurees et dessinees par 

J. Stuart N. Revett, peintves et aichirectes, 

ouvrage traduit de l’anglois, par L, F. T. Trois 

voll, in gr. Fol. mit *5° Kupf. 

Hr. Landon gibt das Werk heraus, es ist bereits 

eine Abtheilung des ersten Bandes erschienen. 

Herr de Guignes hat eine interessante Voyage a 

Pckin , Maniile et Isle de France herausgegeben. 

Italienische Literatur. 

Unter den italienischen Journalen verdient das zu 

Mailand regelmässig erscheinende Gioruale della 

• ocieta d’iiicorraggiamento delie scienze e delle 

arti, stabilira in Milano, woran die vorzüglich¬ 

sten Gelehrten Italiens arbeiten, Aufmerksamkeit. 

Ausser übersetzten enthält es auch viele Or iginal- 

aufsätze über Gegenstände der Physik, Chemie, 

Archäologie, Kunst etc. 

Del Gusto e del Belio, ragior.amonto di Pietro Na¬ 

poli Signorelli, Professors emerito della B. U.ni- 

vcrsiia di Bologna etc. Edizione Napoletan». Nap, 

1807. Das Werk , für Deutsche unbefriedigend, 

soll doch übersetze weiden. Ein weit schätzba¬ 

reres Werk über denselben Gegenstand rührt""vom 

Rathe und Ritter des Ordens der eisernen Krone 

Cicognara her. 

Del Bello, VII. R.agionamenti di Leopoldo Ciccg- 

nara, Firenze, Molini etc. 1808. 8- (5 Thir.). 
Die 7 Abiih. sind: über Natur und Kunst, über 

das Schöne und die Scluiftsteller darüber, über die 

Kiaft und den Maasstab des Schönen an sich, über 

das relative Schöne und die Wirkung der nach¬ 

ahmenden Künste, über den Reiz, über das Er¬ 

habne, über das Idealschone und die Ursachen, 

welche es entwickeln können. 

Prof. Pompilio Pozzetti gibt seine erste Vorlesung 

über Arte critica diplomatica heraus. 

loannis Carmignani in PL. Acad. antecessoris, Juris 

Ciiminalis Elementa, Val. I. Florentiae, Molini, 

LanJi etc. ein für Vorlesungen brauchbares Com* 
pendium. 

Der Uebersetzer von Virgils Aeneis, Hr. Rondit 

hat nun auch Ovids Metamorphosen eben so glück¬ 

lich ins italienische übersetzt, 

Satire >c!i T. Petronio Arbitro, volgarizzate col 

testo a fronte , e con note del Sig. Vmeenzio 

Lancetti. II, Tomi. 8* Eine treffliche Ueber- 
setzung. 

Der Prof. Giov. Carmignani zu Pisa liat eine 

Dissertazione accademica sulle Tragedie del 

Conte Al fiel i herausgegeben, die manche son¬ 

derbare Behauptungen über das Trauerspiel 
enthält. 

Buchhändler - An zeigen. 

£0 gross die Zahl der über das neue franz. Gesetz* 

buch erschienenen Schii ien seit dessen Verpflanzung 

nach Deutschland schon'seyn mag, so sind doch 

die meisten derselben bloss ephemere Producte der 

Speculation. Genau genommen haben wir bis jetzt 

nur sehr wenig wissenschaftliche Werke, die als 

wahre Bereicherung der Literatur zu botrachten 

wären, erhalten. Um so mehr glaubt die Unter¬ 

zeichnete Buchhandlung auf den Dank de$ Publi- 



currts rechnen zu können , wenn sie ihm zur künf¬ 

tigen Ostcrmessa ein Weih übergiebt, welches ins- 

senschajtlichä Darftellung mit praktifcher Brauchbar- 

heit verbindet: 

„Systematische Darstellung das im Königreich West« 

phalen geltenden Napoleonisahen Privati t clits von 

Carl Franz Ferdinand Bacher, ordentlichen liot. 

der Rechte und Beysitzcr des Spruchcollegiums auf 

der Friedrichs-Universität zu Halle. 2 Bde. gr. 8*‘* 

Der Herr Verf. fühlte das Bcdürfmss, den Tn- 

lialt des Code Napoleon in einer andern mehr doe- 

trinellen Ordnung darzustellen und bey seinen aui 

zwr.y Universitäten mit Beyfall darüber gehaltenen 

Vorlesungen sucht er durch fleissige Benutzung der 

discussion publique und sorgfältige Vergleichung 

des römischen Rechts, sein Werk so Teichhaltig 

• und brauchbar zu machen, dass es sich schon von 

selbst empfehlen wird, 

Halle, den 3. März 1809. 

Buchhandlung des 

Via ifenhaufes. 

Anzeige für sämmtliche Prediger, 

Für 

die protestantische Kirche 

und 

deren Geistlichkeit. 

XIavt« Soxt/uJ^STS, r'o k « Xä v k « t ege r e. 

Ein Journal in zwanglosen Heften. 

Z w e y t e s Heft. 

Leipzig» bey Heinrich Gräff. i8°9* 

Alle protestantische Geistliche, besonders in 

den preussisclien Staaten, werden nicht umhin kön¬ 

nen sich mit dem Inhalt dieser Zeitschrift bekannt 

zu machen, da sie so ganz in den, jetzt neu zu 

organisirenden, Zustand des Religionswesens die¬ 

ses Landes und der bisherigen und künftigen Ver¬ 

hältnisse ihrer Geistlichkeit eingreift, und mit ei¬ 

ner anständigen Freymüthigkeit stets den Bericht 

des Neuesten jmd Gediegensten aus diesem Fache 

zu verbinden suchen wnd. 

Folgendes ist 4er Inhalt des zweyten Heftes 

dieses Journals, welches binnen einigen Wochen 

die Presse verlassen vvird: ( 

I. Beurth'eilerder Auszug aus : Spiess Versuch 

einer protestantischen Kii chenordnung, nach 

dem Bcdüihiiss unsrer Zeit. 

II. Bemerkungen über einen Zeitungsartikel, be¬ 

törend die Verbesserung der Besold iui£!> - Ver- t' O 
hähnissc des geistlichen Standes. 

III. Funken aus dem Geiste Herders des Theo¬ 
logen. 

IV. Ueber Dispensationen in kirchlichen und re¬ 

ligiösen Angelegenheiten. 

V. Protestantisch - bischöfliches Kirchen-Regiment 
— ein Rettungsmittel. 

VL Anzeige — Tadel — Verteidigung. 

VII. Miscdlen. 

a) ßeyspiel von dem Misbrauclie des Pastorats- 
Rechts. 

b) Verunglückte Pfarrcoftibination. 

c) Erzwungener Prozess. 

d) Gedanken und Allegorien. 

VIII. Literarische Anzeige. 

IX. Besoldung aus vier Pfarren. Eine Unregel¬ 

mässigkeit unsrer Zeit. (Beschluss.) 

X. Chronik der neuern, an die Prediger in der 

Churmark, ergangenen Rescripte. 

Freunden unterhaltender Lecture ist zu em¬ 

pfehlen : 

Angela di Castri oder die Seeräubevin von Tunis. 

Eine Arabeske. 8* Leipzig 1809. Preis logr. 

Anton der Fündling im Tyroler Gebürge. 3 Bände. 

Neue Aufl. 8- Ebend. 2 Thlr. 

Das Duell, oder die Flucht des Giinstlings. Eine 

Familiengeschichte. Neue Aufl. 8- Ebend. 1800. 
1 Thlr. 8 gr, 

Eduard* Hin- und Herziige, oder Ddctor Weiler. 

Seitenstück zu Hanncbens Hin - und Ilerzügen 

von Ahhing. 2 Bde. N. Aufl. 8. ebend. 2 Thlr. 

Vom 5» Jtm* d. J. an, wird die ansehnliche 

Büchersnmmlung des sei. geheimen Justizrath Bei- 

chardts zu Jena versteigert werden. Sie besteht 

vorzüglich aus Juristischen, ;n alle Theile der 

Rechtsgelahrtheit einschlagenden Werken und Dis¬ 

putationen, aber auch historischen und philosophi¬ 

schen Schriften. Cataloge erhält man von dem 

akademischen Auctionator, Hin. Baum in Jena, 

welcher auch Commissionen übernimmt:, wenn man 

sich in postfreyen Briefen an ihn wendet. 

Joh. Aug. Heim\ Ulrich, 

Geheim. Ho fr. und Prof, zu Jena, 
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Sonnabends, den 

Litera rische Ank ii ndig n Jigett. 

Icones plantar um selectae, 

U nter diesem Titel erscheint nächstens in Leipzig 

eines der classischen Weike, deren wir von dem 

berühmten Pallas schon mehrere erhalten haben, das 

sich aber noch unter den botanischen Werken des 

ehrwürdigen Veterans des Natut Studiums durch 

Schönheit der Gegenstände auszeichnet. Es enthält 

r.ämiich eine Menge ganz neue oder wegen ähnli¬ 

cher neuer Pflanzen neu vorzustellende Species von 

Zwiebelgewächsen, z. B. Lilien, Crocus, (wodurch 

letzteres Genus im Artenriichthum verdop|- 

pelt und manche interessante Beobachtung über das 

eigne Wachsthum der Wurzelknollen beygebracht 

wird) und ausser einer Menge anderer merkwürdi¬ 

ger Gewächse viele Arten von cheiranthus und der 

sonderbaren Gattung Statice. Die Abbildungen sind 

nach sehr vollständigen wildwachsenden Exempla¬ 

ren gleich frisch entworfen und haben also selbst 

für die botanische Geographie in so fern Werth, als 

sie uns Gewächse, die selbst oder deren Verwandte bey 

uns nur in frecher Ueppigkeitim Gartenboden auseinan¬ 

dergetrieben oder durch verändertes Clima verküm¬ 

mert gesehen werden, in ihrer ursprünglichen Net¬ 

tigkeit, Reinheit und Kräftigkeit vorstellen. Die 

Gewächse sind alle in dem südlichen Russland und 

Sibirien gesammelt und das Werk so.iach unent¬ 

behrlicher Beytrag für die Besitzer dar Flora Ros- 

sica. Der Kupferstecher Geister, der Pallas auf sei¬ 

ner grossen Preise begleitet hat und oftmals von ihm 

auch in diesem Werke mit Wohlwollen und Freund¬ 

schaft genannt ist, wird das Werk herausgeben und 

Stich und Illumination nach den Zeichnungen, die 

er last alle an Ort und Stelle unter I’allasens Augen 

und nicht selten mit den grössten Anstrengungen 

UND KUNST 
ZEITUNG GEHÖREND. 

ii C k. 

25. März 1809. 

entworfen hat, selbst besorgen und verdient alle Un¬ 

terstützung des literarischen Publikums. 

Die Durchsicht dieses Werkes gab mir auch 

die längst gewünschte Gelegenheit, über ein beson¬ 

deres Gewächs, das nebst vielen andern interessan¬ 

ten und neuen Pflanzen von dem scharfsichtigen 

und gründlichen Botaniker Herrn von Lerchenfeld 

in Ileimanustadt aus Siebenbürgen mir geschieht wur¬ 

de und dessen Bestimmung eben, weil jene Pallasi- 

sche Monographie von Crocus erwartet werden muss¬ 

te, noch nicht genau zu machen war, genauer zu 

urtheilen. Es finden sich Pallasens Werke unter 

den Crocis mehrere Arten, die mit dem erwähnten 

Siebenbürgischen Gewächse Aehnlichkeit haben, aber 

dieses weicht doch so eigen ab, dass man ein neues 

Genus daraus zn bilden geneigt seyn könnte, wäre 

nur der allerdings sehr vorstechende Charakter nicht 

ein einzelner und noch dazu in der Familie der 

Iriden unbeständiger Verhältniss - Charakter und alles 

generisch übereinstimmend. Folgende Beschreibung 
wird das beweisen. 

Crocus Lerchenjeldianus, foliis planis , Stigma¬ 

ta multifido capillari, corollae laciniis alternis duplo 
minoribus. 

I abitat in collibus Transilvaniae. Septembre 
florens, 

Radicis bulbus globosus subdepressus, reticulo 

tunicarum foliacearum tectus, ex apice innovans, 
pollicem dimidium latus. 

Folia radicalia lanceolato - linearia, plana, ner¬ 

vosa pedem feie longa bina aut pauca; basi vagi- 

nis tvibus foliaceis tecta. 

Scapus e supeviore minore bulbo proveniens* 

brevis, solitarius vagiuis membranaceis Stramin eo 

CiS] 
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-— pallescentibus acutis, tribu» vel quatuor; into- 

riore longioro, teres ?, teuer. 

Corollae erectae tubus simplex longissimus; 

limbus campanulatus sexpartitus: laciniis ovatis acu¬ 

tis vel in aliia ovatolancolatis, alternis duplo mi- 

noribus, cyaneus , minoribus lacinÜ9 pallidioribus 

cyaneo-albis. Tubus vagina duplice aequali e basi 

germinis prodeunte inclusus. 

Stamina corolla dimidio bTeviora : filamenta 

tria filiformia corollae imo tubo inserta: antherae 

lineari-sagittatae, didymae. 

Germen snbglobosura, inferum. Stylus longi- 

rudine staminum. Stigmata multifido - capillacea. 

Differt a plerisque Crocis stigmate multifido- 

capillaceo; a croco multifido et Pallasii grandifloro, 

qui simili stigmate sunt et Omnibus aliis crocis: 

laciniis corollae alternis. 

Schic ägrichen. 

Neurologischer Nachtrag zu Dr. Christian 

Gottfried Whistling. S. Intellig. Blatt 

Nr. 13. 1808. 

Sein Geburtsort ist das Schönburgische Dorf 

Hartmannsdori zwischen Chemnitz und Penig. Sein 

Vater war daselbst Schulmeister und nach einstim¬ 

miger Nachricht auch ein guter Pädagoge, gerieth 

aber mit dem damaligen Superintendenten zu Penig 

in Streit, weshalb er seinen vieljährigen Schuldienst 

aufgab, und sich zwischen Zschopau und Mavien- 

berg den Gasthof zur rothen Ph'iize kaufte, wo er 

bis in sein spätes Alter Gastwirrhschaft trieb. Sein 

einzigerSohn frequentirte das Gymnasium zu Chem¬ 

nitz l'is zu seinem Abgänge auf die Universität Je¬ 

na. Nach vollendeten Universitätsjahren war er 22 

Jahre Ai/t und Anmphysikus zu Kelbra s übernahm 

alsdann die Hofapotheke in Altenburg pachtweise, 

und wurde endlich nach Merseburg gezogen, wo 

ihm anfänglich die Ausübung seiner nicht gemei¬ 

nen Geschicklichkeit als Arzt gar sehr erschwert 

wurde, bis ihn diese verschwistert mit seinem un- 

ermüdeten Heisse und Uneigennützigkeit über den 

Neid erhob. 

Einsender, der seit einigen Jahren mit unter 

seine vertrautesten Freunde gehört, findet sich be¬ 

rechtiget etwas zu seinem Nachmte der gelehrten 

Welt voizulegen. Eine Anzeige. übeT seine aner¬ 

kannten Verdienste stehet in der National-Zeitung 

der Deutschen Nr. 52. igog. 

. v ißo 

Er war nicht nur Mitglied, wie im Intellig. 

Bl. zurAllg. L. L. Z. jNr. 13* gesagt wurde, von 

der Merseburger Gesellschaft praktischer Landwir- 

the, sondern Stifter und Director des botanischen 

Faches derselben. Die Veranlassung zur Entstehung 

dieser Gesellschaft war ein getroffenes Vereinigen 

mehrerer Freunde der Landwirthschaft in und um 

Merseburg, welche durch ihn gestiftet und geleitet 

wurde. Dadurch wurde, beyläufig gesagt, manches 

Gute befördert, das man doch zunächst dem Seligen, 

verdankt. Nur durch Veranlassungen, die ich hier 

nicht näher berühren will, wurde diese kleine Ge¬ 

sellschaft durch eine imposante Ankündigung unter 

der splendiden Firma: Thüringer Akademie prakti¬ 

scher Landwirthe, erweitert. Nachher fand man 

diese Firma ^wieder zu hochtrabend und nannte sie: 

Thüringer Gesellschaft praktischer Landwirthe und 

als solche ist sie denn auch nie in Thätigkeit ge¬ 

kommen-, worüber Whistling oft laut genug seinen 

gerechten Aerger geäussert hat. Zum Präses dieser 

Gesellschaft wurde der Herr Graf von Hohenthal, 

königl. sächs. Amtsbauptm. des Leipziger Kreises 

gewählt, unter dessen Prä6idio auch eine Sitzung 

gehalten worden ist. Hätte der Seelige länger ge¬ 

lebt, so würde dieseGesellschaft gewiss sich verherrlicht 

und ächte wissenschaftliche Kenntnisse verbreitet 

haben. Er war ferner Mitglied der naturforschen¬ 

den Gesellschaft zu Halle, der Weinbaugeselischaft 

zu Meissen , der Hamburger Gesellschaft praktischer 

Aerzte, der botanischen zu Altenburg und einer 

gelehrten Gesellschaft in Edinburg (und wenn ich 

nicht irre der Jenaer mineralogischen). 

Sein vorzüglichstes Werk ist die bey Gleditsch 

in Leipzig in 4 Banden erschienene ökonomische 

Pflanzenkunde, worin er sich gleich verdienstvoll 

als guter Botaniker und Landwiith gezeigt hat. Iti 

mehrern Zeitschriften stehen Abhandlungen so wohl 

mit seinem Namen bezeichnet, als noch mehrere 

anonym. Auch in der Chemie besass er nicht ge¬ 

meine Kenntnisse. Er galt daher für Viele als Ora¬ 

kel, Wenn mau gründliche Belehrung bedutfte. Die¬ 

ses hatte ihm auch einmal den unvt idient--n Namen 

eint«Alchimisten zugezogen. Ihn belebte der wärm¬ 

ste Sinn für alles Wissens haftliche und Gute und er 

besass dabey die seltene GaOe, teyde auf eine ei¬ 

gene Manier der Leichtigkeit u vetbreiten. Er be¬ 

nutzte dazu die beste Gekgci.heit, wie den schick¬ 

lichsten Gesichtspunkt. Dabey war er sehr beschei¬ 

den , angenehm und kurz und wusste klüglich das 

Herbe d s Wid-ispt rhes tu beseitigen. Da Natur¬ 

kunde überhaupt 8^ in Lieblingsatudir.m war , und er 

solches euch mit wahrem phtiosophi>ichen Geiste be¬ 

trüb , so stand t-T n i’ sehr viehm Freunden dieser 

Wissenschaften in Verbindung. In den letztem Le- 
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bensjahren batte er dabey sein Augenmerk haupt¬ 

sächlich aut laudvrirtlischaftliche Gegenstände ge¬ 

richtet. So baute er z B. eine grosse Anzahl land- 

wirthschaftlicher Pflanzen aus keiner andern Ab¬ 

sicht an, als sie genauer zu untersuchen und durch 

die erlangten Resultate die Wahrheit gemeinnützi¬ 

ger zu machen. Unentgeltlich vertheilte er auch 

an Andere Sämereyen, welche er mir. bedeutenden 

Rosten aus roehrern fremden Orten gezogen hatte. 

Ich s elbst besitze durch seine Güte über 200 Spe- 

cies, die ich zum Beobachten angebauet habe, und 

gelegentlich mit den Whistlingischen Beobachtun¬ 

gen der gelehrten Welt überliefern werde. 

Seine Thätigkeit war unermüdet und anhal¬ 

tend, denn bey einer ausgebreitenten Praxis bemühte 

er sich seine Kenntnisse durch das Studium der 

Neuern unablässig zu erweitern. Als Aizt prakti- 

cirte er zum Seegen Vieler, besonders der Aermern,, 

Er diente gern einem jeden, und fragte nicht: ob 

ihm auch seine Mühe und die abgereichten Medica- 

xnehte bezahlt werden könntet! und würden. Ar¬ 

me Kranke wurden von seinem Tische ges&ttiget. 

—- Aus seinen Wohltliaten die er täglich spendete, 

hatte man an ihm einen vermöglichen Mitbürger 

vermuthet. Wo seine Mittel nichti zulangten , da 

wusste er Wohlhabende zu vermögen, Holz, Speise 

und Kleidung den armen Leidenden zu verschaffen. 

Das Landvolk, welches sich fast ausschliesslich sei¬ 

ner Hülfe bediente; gewann durch ihn mehr Zu¬ 

trauen, sich an rechtliche mediciuische Hülfe zu 

wenden, die er gern , und so viel als möglich 

wohlfeil, am öftersten unentgeldlich leistete. Um 

diess thun zu können, bediente er sich zu seinem 

Fortkommen selten eines Wagens oder Pferdes, son¬ 

dern machte selbst in finsterer Nacht, beym üb ei¬ 

sten Wege und Wetter meilenweite Krankenbesu¬ 

che zu Fu»8e. Aus demselben Grunde bereitete er 

auch die meisten Medicamente selbst. 

So wie er überhaupt für alles Gute empfäng¬ 

lich war, es unermüdet beförderte, sich als scharf¬ 

sinniger Arzt und Gelehrter das Zutrauen seiner 

Zeitgenossen erwarb, eben so gewann ihm die Vor¬ 

trefflichkeit seines moralischen Charakters allgemei¬ 

ne Achtung und Liebe. Vorzüglich aber zeichnete 

er sich durch stille Bescheidenheit, Uneigennützig- 

keit, Wolilthätigkeit und Eifer für das allgemeine 

Beste aus. — Er hinter Hess eine Wittwe, 2 Söhne 

uud 3 Töchter. Sanft ruhe des Redlichen Hülle. 

Merseburg igoß. 

Pohl. 
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HIel a n c h t h 0 n s ungedrucldcr Bricj an den 

Fürsten Ra d z i v il 1). 

Illustrissimo Principi et Domino, Domino Ari- 

colao Iiadiuilo, Duci Olicae et Niesuis 2) in Li* 

luania etc. Domino suo clementissimo. 

S. D. Illitstrissime Princeps et Domino cla- 

mentissime. Et debeo et habeo gratiam Celsitudini 

tuae, quod et Sahinum benigne complexus es 3), et 

1) Das Original dieses Briefes besitzt die Wal- 

lenrodische Bibliothek zu Königsberg. Die, er¬ 

ste Notiz davon erhielt ich aus D. Ge. Einst. 

Sigism. Hennigii Comment. secunda de reli- 

quiis quibusd. Phil. Melanchthonis Jiteraviis, 

quae Regiomonti adseruantur (Regiom. i8°5- 4*) 

p. 20. Auf inei» Ansucheu eriheilte mir Herr 

Bibliothekar Richter daselbst eine Abschrift da¬ 

von , welchem ich, indem ich dieselbe hier 

bekannt mache, zugleich meinen schuldigen 

Dank dafür abstatte. Mir ist dieser Brief 

besonders auch darum schätzbar , weil er 

von dem Briefwechsel Melanchthon mit 

jenem Fürsten allein noch übrig ist. Wenig¬ 

stens ist so viel gewiss, dass in allen Me- 

lanchthonischen Briefsammlungen, und in ei¬ 

ner Menge anderer Schriften, die einzelne 

Mel. Briefe geliefert haben, kein einziger an 

ihn zu Anden ist. 

a) Olika und Nieewiez. 

3) Im Jahr 155^ reisete Sabinus als Gesandter 

des Churf. zu Brandenburg Joachim I. zu dem 

Könige Sigismund in Polen. S. Vita Ge. Sa- 

bini per Pet. Albinum, e. Com. Theod. Crusii 

(Lignicii 1724. 8«) P» J83 und schon vorher, 

p. 173. „In eadeni (legatione Sabinus), fährt 

Albin S. iß4 fort, peruenit in notitiam 

Nicolai Radeuilas Ducis Olycae , Palatini 

Vilnensis , a quo humanissime inuitatus, 

exceptus et donatus , est muneribus , an- 

nulo videlicet precioso , et cratere , quem 

Philotesium deinceps ad exemplum Erasmi Ro- 

terodami appellauit. Den Becher erhielt er 

von dem Fürsten; den Ring von dessen Ge¬ 

mahlin, wie er dieses in seinen Poematt. Ele- 

giar. L. yi. Eleg. XVI et XVII. dankbar rühmt. 

Auch in einem Briefe vom 11, Octob. x55S, 

in welchem er sagt, dass er erst vor eir,em 

Monat von jener Reise zurückgekommen sey, 

an Joh. Schosser (s. dessen Poemata Dd 5 fl) 

gedenkt er jener Geschenke in diesen Worten- 
[12#] 
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postea lireras ad me roismi de tua erga me bcne- 

volentia luculenter scriptas. Cum autem sciam, te 

maxime propter publicam vtilitatem complecti lite- 

ratos, ac veile, vt noster ordo pio consensu et ve- 

ritatem illustret, et communi concoidiae consulat, 

in eo genere profecto tibi et aliis supefioribus et 

bonis viris satisfacere cupio 4). Quatenus disputa- 

tiones moderatus sim, notnm est, et de aliis qui- 

busdam controuersiis eruditos pios colloqui opta- 

rim 5)* Ad banc rem necessaiiam opus est aliquo- 

rimi Regum et principum consiiio, nec aliud reme- 

dium publicarum dissensionum cogitari potest. Oro 

„Accepi a Nicolao Piadiuillo, Principe Litua- 

nico et ab aliis munera, quorum precium aesti- 

matur CC. aureis.“ Er hatte aber auch von 

dem Könige selbst und von andern, ansehn¬ 

liche Geschenke erhalten. Daher schreibtJ\Te- 

lancht. in Epp. ad Camer. p. 70g. unter dem 

3. Sept. 1556.: „(Sabinus) aestimat dona data 

in legatione octingentis aureis.“ 

4) Auf diese beyden Stücke gingen vornemüch, 

ja fast allein, alle Wünsche seines edeln liebe¬ 

vollen Herzens, und alle Anstrengungen seines 

scharfen durchdringenden Verstandes. Dieses 

bezeugen seine Verrichtungen und Schriften, 

und sein eigenes Bekenntniss in unzähligen 

Stellen derselben, besonders in seinen Briefen 

an seine Freunde. So schreibt, er z. B., um 

nur eine einzige anzuführen, in Epp. ad Ca- 

jnerar. p. 709. XIII. Cal. Octobr. 1556, —1 

„Scis me consociationis Ecclesiarum studiosum 

fuisse, et multa non ferenda homini tetrico, 

tulisse. Maxime volui, vt recte explicata ex- 

taret veritas, deinde, vt quam plurimae Eccle- 

siae concordes essent, et vtraque in re medio¬ 

crem fuisse meam diligentiam scis etc.“ 

5) Ausser den Streitigkeiten mit den Katholiken 

gingen damals viele auch unter den Protestan¬ 

ten selbst im Schwange, welche Osiander, Fla- 

cius und andere mehr erregt hatten. S. l\lel. 

Cons. Lat. P. II. unter den Jahren 1556—7. 

Um jene mit den Katholiken ’beyzulegen, wurde 

im Jahre i557 der Convent zu VForms ver¬ 

anstaltet, auf welchem die anwesenden Flacia- 

ner sich von den übrigen Protestanten trenne- 

ten und dadurch den Katholiken einen eben 

so erwünschten, als scheinbaren Vorwand des 

Rechtes gaben, die angefangenen Unterhand¬ 

lungen ganz abzubrechen. S. Vita Mel. per 

Camerar. ed. Strobelii p. 342 und Mel, Cons,. 

Lat, P,II. p. 205 ff* 

autem te propter ecclesiae vulnera, vt de bis tan- 

tis rebus cogites, et ad banc- deliberationem ido- 

neum esse virum sapientia et pietate praestantem 

Joannem n Lasky 6) existimo. Eene et feliciter 

valeat tua celsitudo. III. Idus Nouembris 155G. 

Tuae celsitudini 

minister 

Philippus Melanchthon. 

6) Mit diesem edeln und gelehrten Polen stand 

Melanchthon schon seit langer Zeit in Brief¬ 

wechsel, von welchem aber nur weniges be¬ 

kannt geworden ist. Denn in den- Melanck- 

thonischenBi iefsainmlungen stehen nicht mehr 

als zwey Briefe an denselben, nämlich 1) L. 

UI. p. 67 vom 2. Febr. i555 in welchem er 

den Tod des Amanus meldet. Die Universi¬ 

tätsbibliothek in Leipzig besitzt ein Apogra- 

phon einer wahrscheinlich gleichzeitigen Hand, 

das an mehrern Stellen, doch nur in einzelnen 

Wörtern, von jenem Abdrucke, den Pezel ver¬ 

anstaltete, abweicht. Z. B. nicht weit vom 

Anfänge heisst es in diesem: Quo enim fato 

accideiit dicam, vt iam alteras literas cogar 

sciibere, plenas mei et tui luctus et doloiis? 

Jenes Manuscr. aber hat hier nach fato meo 

und nach alteras tibi eingeschaltet, und lieset 

dann mittere literas cogar. — 2) L. VI. p. 

521 vom 9. Sept, 1551 * * 4 5 - So kenne ich auch 

nur zwey gedruckte Briefe des a Lasky an 

Melanchthon , die beyde in Epp. ill. et cl. vi- 

ror. per Gabbemam p. 493 ff. stehen. Der er¬ 

ste, welchem der Anfang fehlt, ist zwar felos 

mit NN. überschrieben , doch lehrt der Inhalt 

deutlich, dass er eben so, wie der darauf fol¬ 

gende zweyte, vom 2. Novemb. 1545. an 

Phil. Melanchthon gerichtet sey. Mehr Nach¬ 

richt von ihm ertheilt Joach. Camerarius de 

orthodox. Eccl. in Boh. Morav. et Polonia 

p. 158 und Ludw. Herborn in Nachrichten von 

den Schicksalen des Joh. a Lasco und seiner 

aus England vertriebenen reformmen Gemeine 

in Dänemark etc. Aus dem Dänischen übers. 

Kopenhagen und Leipzig, 1758* 8* 

Luntzt, 
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Anrede an die Kinder in der Wendlcr’sclien 
Freyschule zu Leipzig bey der öffentli¬ 

chen Prüfung am n.März 1309. 

Ein höchst wichtiger Vorzug der christlichen 

Völker vor den nicht-christlichen Völkern sind un¬ 

streitig die Unten ichts - Anstalten für die liinder al¬ 

ler Stände, und insbesondere auch für das weib¬ 

liche Geschlecht. „Den Armen wird das Evange¬ 

lium gepredigt;“ heisst es daher in der Schrift. 

Auch sie sollen ihre Vernunft gebrauchen lernen, 

. und zu einer richtigen Erkenntniss von Gott und 

göttlichen Dingen gelangen. — Diess war nicht 

der Fall im Alterthum. Vor Jesu Zeiten wurde das 

weibliche Geschlecht bloss in Handarbeiten unter¬ 

richtet , und auch die Knaben aus der dienenden 

und gewerbtreibenden Classe bekamen keinen Un¬ 

terricht über geistige Gegenstände. Denn die Reli¬ 

gionen sollten bloss die Menschen durch Furcht vor 

den Göttern in ihren Leidenschaften zügeln ; sie 

waren daher nicht auf Lehren, sondern auf Dienste 

(Darbringung von Opfern) begründet. Die christ¬ 

liche Relrgion hingegen beruht bloss auf den drey 

Lehren: 

Von der Vatergüte Gottes; 

Von der Aehnlichkeit Jesu mit Gott; und 

Von der Nothwendigkeit ein heiliges Leben 

zu führen. 

Sie bringt den Menschen zum Bewusstseyn seiner 

Selbst als eines vernünftigen Geschöpfs. „Ihr seyd 

nun frey geworden von dem Gesetz,“ sagt dev Apo¬ 

stel Raulus; ihr seyd frey geworden von den Mo¬ 

saischen gottesdienstlichen Anordnungen. „Ihr seyd 

nicht mehr Knechte, ihr seyd Kinder eures Vaters 

im Himmel." Ihr braucht euch nicht mehr vor 

Gott zu fürchten ; denn ihr wisst, dass er nichts 

Von euch verlangt, nichts euch auferlegt, als was 

eure wahre Wohlfahrt für die Welt, wie für die 

Ewigkeit, befördert. Die christliche Religion er- 

theilt also dem Menschen ^die Kraft, sich selbst zu 

regieren, sich selbst das Gesetz zu seyn. Ich kann 

es daher nicht gut heissen, dass mehrere unsrer Schulen 

Benennungen angenommen haben, die leicht Lehrer 

und Lernende auf den Gedanken bringen können: 

der Zweck der Schule sey die Erlernung bürgerli¬ 

cher Gewerbe. In den Schulen sollen weder Bür¬ 

ger noch Bauern, sondern Christen gebildet werden. 

Zum Christeuthnm werden wir in der Taufe ein¬ 

geweiht, und die Pathen des Täuflings versprechen, 

dafür zu sorgen, dass der junge Mensch, so wie 

es heran wächst, in der christlichen Lehre unter¬ 

richtet werde. Nun sagte aber schon Sirach, in Bezug 

auf die Prophetenschulen : „ Wer die Schriftlein n will, 

der kann keiner andern Arbeit warten. “ Denn 

wenn sein Geist mit Dingen beschäftiget ist, die 

136 

Geld einbringen und also die Leidenschaften in Be¬ 

wegung setzen, so hat sein Geist nicht die ge¬ 

hörige Fiuiie, an Gott zu denken. Sehr weislich 

verordnete daher Moses, bereits 1500 Jahr vor Je¬ 

su Geburt, einen Ruhetag, an welchem die Israeli¬ 

ten nicht an ihre Geschäfte in dieser Welt, son¬ 

dern an ihre Bestimmung, auch in andern Welten 

fortzuleben, denken sollten. 

Weshalb weiden also Christen - Kinder zur 

Schule angehalten? 

„Zur Erlernung der christlichen Lehre.“ 

Und diese Lehre, "wozu fühlt sie den Men¬ 
schen ? 

„Zur moralischen Freyheit.“ 

Die -politische Freyheit besteht, in der Unab¬ 

hängigkeit von fremden Herrschern; die bürgerliche 

Freyheit in der Unabhängigkeit von der Willkür 

einzelner Menschen; man ist bürgerlich - fr ey, wenn 

man einzig den bestehenden Gesetzen gehorsam zu 

leisten hat. Worin aber wird die moralische Frey- 
licit bestehen ? 

„I11 dem Vermögen, sich selbst das Gesetz zu 
seyn.“ 

Durch was für ein Beyspiel habe ich es euch 

anschaulich zu machen gesucht, dass der Mensch 

nur dann sich über die Thiere erhebt, wenn er 

der Vernunft folgt? 

„Durch die Geschichte eines Mädchens, der 

die Mutter den Speisekammer Schlüssel gab, und mit 

der eine Katze in die Speisekammer sich schlich.“ 

Und wie heissen die schönen Verse, die ihr 

über die Lehre voir der moralischen Freyheit aus¬ 

wendig gelernt habt? 

„Freyheit gabst du meinen Willen etc.“ *). 

Aber jedes Vermögen muss immerfort geübt 

werden, wenn es nicht erschlaffen und also abrreli- 

nren, statt wachsen soll. — Diejenigen von euch, 

welche diese Ostern die Schule verlassen und vou 

den Herren Predigern für würdige Mitglieder der 

christlichen Gemeinde erklärt werden, würden bald 

das, was sie von Gott und Gottes Wort' hier ge¬ 

hört haben , wieder vergessen , und dann von ih¬ 

rer Sinnlichkeit, statt von dem Geiste Gottes und 

Jesu, regiert werden, wenn sie die Sonntage nicht 

dazu benutzen wollten, in der christlichen Lehre 

Fortschritte zu machen. Die Kirche soll ihnen al¬ 

so künftig das seyn, was ihnen bisher dio Schule 

war, Anweisung und Antrieb zu einem sittlichen 

Lebenswandel. Deshalb habe ich eurem Lehrer den 

Auftrag gegeben, sich mit euch über die Stelle in 

*) Man sehe: I.iederverse und Spruchbach für 

di© Wendler’sche Freyschule S, r ty. 
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dem Briefe des Apostel Paulus an die Hebräer, oder 

Juden-Christen, K. X. V. 24, 25- zu unterreden, 

und zu gleichem Zweck habe ich euch mehrere 

Aufsätze dictiren lassen, von denen wir einige le¬ 

gen , zuvor aber das Lied aus unserm Gesangbuche 

Nr. 629. singen wollen, worin der Zweck und 

Nutzen der Sonntagsfryer vortrefflich geschildert und 

uns allen ans Herz gelegt ist. 

Dyk. 

Einige Bemerkunge < über die im 109. Stücke 
dieser Z' tlung voui vorigen Jahre beündltche 
Recensioti des StenTheils meiner Fortsetzung 

von Göze’s nützlichenAVlcrley oder Na¬ 
tur und Menschenleben, 

Ich bin nicht der Meinung, dass sich das 

Volk selbst curiren soll; aber eine andere Frage ist 

es, ob ein Schriftsteller, der si<h gegen .abergläu¬ 

bische Heilmittel erklärt, keine andern und bessern, 

die unser Zeitalter entdeckt hat, im Allgemeinen 

historisch referiren daif, wie ich getlian habe, zu¬ 

mal wenn sie wirksam von unsern erfahrensten 

Aerzten als vorzüglich in solchen Schriften empfoh¬ 

len worden sind, die von Laien fleissig gelesen 

werden oder ihre Belehrung zunächst beabsichtigen. 

Nirgends habe ich meine Leser zum Gebrauche 

solcher Mittel aufgefordert, nirgends die Krank¬ 

heitsformen und die besondere Umstände angegeben, 

wo ßie mit Nutzen angewendet werden können 

oder wirklich angewendet worden sind *), dage¬ 

gen habe ich ausdrücklich selbst vor dem Gebrau¬ 

che unschädlicher Heilmittel gewarnt und wiederholt 

erklärt, dass man die Cur einer Krankheit einem 

geschickten Arzte überlassen müsse, der allein ent¬ 

scheiden könne, was unter besondern Umständen 

gut sey, oder nicht. — Nach obiger Pvecension 

muss freylich der Leser derselben glauben, dass ich 

nicht nur allgemeine Mittel gegen die Schwind¬ 

sucht, sondern auch manche lächerliche oder schäd¬ 

liche Heilmittel empfohlen habe, aber diesa ist nicht 

der Fall. —— Der vom Hrn. Ree. getadelte Ab¬ 

schnitt ist überschrieben; Abergläubisches Mittel 

wider die Schwindsucht. Nachdem ich meine Le¬ 

ser darauf aufmerksam gemacht habe, wie unvei- 

*) Der Hr. Rec. fragt einige Male „Welches ist 

die Diagnose? Unter welchen Umständen?“ 

Aber hätte ich diese Fragen beantwortet, so 

würde ich ja den Yorwurf verdienen, den er 
tnir macht! 

Künftig der Kranke, dessen Beyspiel ich erzä' le, 

handelte, dass er den lächerlichen Rath seiner Be¬ 

kannten befolgte und sich eines Todter.schädels statt 

eineß Trinkgeschirrs bediente, um gesund zu wer¬ 

den, sage ich: „Resser ist der Rath, den man (z. 

B. Hufeland) Lungensiichtigen ertheilt, im Fnih- 

jahre hinter dem ackernden Landmanne herzugehn 

und die Ei ddünste einzuathmen etc. “ Wer daran 

zweifelt, dass diesei1 Rath wenigstens besser sey, 

der lese die von mir angeführten Stellen selbst 

nach, vergesse aber nicht, was ich in meinem Ge¬ 

spräche mit dem Pachter geführt habe. — Noch 

S. 45 soll ich das Kraut der Mannstreue als Thee 

empfohlen haben! und ich sage: „ein Arzt (des¬ 

sen Zeugniss ich anführe) will mit dem Kraut der 

Maunstreue täglich als Thee eine gefährliche Lun¬ 

gensucht gehoben haben!“ So spricht man nicht, 

wenn man ein Heilmittel empfehlen will! — Aus 

meiner Aensserung (S. 46), dass ich 1 eute gekannt habe, 

die ungesalzene Butter statt des Fiahms unter den 

Caftee gemischt für ein vortreffliches Heilmittel einer 

anbiüchigen Lunge hielten, geht ganz deutlich her¬ 

vor , dass mir dieses Mittel lächerlich und unver¬ 

nünftig vorkommt, und doch sagt der Hr. Rec., 

hier spräche ich. wie der Pachter, d. h. so ein- 

iältig. — Nach S. 129 soll ich sogar den Birken¬ 

saft (Birkenwasser) als Heilmittel in der Lungen¬ 

sucht aufführen, und da fragt der Hr. Rec. „ob 

ich denn, da ich medicinische Kenntnisse und Er¬ 

fahrungen affectirte (?), die erhitzende und schweis¬ 

treibende Kraft desselben nicht kennte?“ O ja, ich 

kenne sic, obgleich nicht aus eigener Erfahrung; 

aber wo habe ich ihn denn so aufgeführt, dass 

einer meiner Leser in Versuchung kommen konnte, 

ihn anzuwenden ? Ich sage in einer Note: „Vor 

einiger Zeit cutirte Jemand die Lungensucht mit 

Birkensäfte; ob aber auch Aerzte ihn hier bewährt 

gefunden haben , ist mir nicht bekannt. „Ich zwei¬ 

felte selbst daran. Jetzt sehe ich, dass ihn Hr. D. 

*) Ich bediente mich dieses allgemein üblichen 

Ausdrucks, dessen sich jener Kranke bediente, 

und mit welchem der grosse Haufe jede Art 

von Abzehrung des Körpers, wenn sie auch 

nicht mit Fieber verbunden ist, zu bezeichnen 

pflegt. Was mir der Hr. Recens. hier von 

Schwindsucht und ihren Unterarten erzählen 

will, wusste ich längst, ehe ich die trefflichen 

Schriften von Beddoes und Portal im Jahre 

igoo kennen lernte, der die verschiedenen 

Arten der Schwindsucht mit grosser Genauig¬ 

keit aufgeführt hat; aber ich wollte kein Com- 

pendium der Pathologie schreiben. 

» 



Löffler inWitepsk geger. die Scrophel- und Schleim« 

Schwindsucht iecht sehr empfiehlt, und so Hesse 

sich jene Anmerkung daraus erläutern. — Nach 

S. 123 soll ich das Sedum acre gegen die Epilep¬ 

sie aufgeführt haben! „Diese (wie der Hr. Rec. 

sagt,) ungemein scharfe, heissende, brennende und 

Purgieren erregende Pflanze sollen (meinem Buche 

zufolge) Kranke früh und abends zu 15 Gran, ja 

zu einer halben Unze einuehraen!" Wo habe ich 

denn das gesagt? Ich erzähle, da68 ein Jäger mit 

dieser Pflanze Epileptische curirt habe, und dass 

ein Arzt, dessen Zeugniss ich anführe, ihren Nutzen 

bestätige, aber dort ist nicht vom frischen Safte 

die Rede, den der Hr. Rec. im Sinne hat, und 

welcher allerdings sehr scharf ist, sondern vom Pul¬ 

ver der getrockneten Pflanze, das nur im Anfänge 

etwas Purgieren erregen soll, aber beym fortgesetz¬ 

ten Gebrauche nicht; oder sollte der Hr. R. nicht 

wissen, dass die getrocknete Pflanze von ihrer Schär¬ 

fe verliert? Ich selbst erkläre a. a. O. und S. ß1 

ausdrücklich, dass diese Pflanze in gewissen Fällen 

mehr schädlich als nützlich, und ihr Gebrauch sehr 

bedenklich sey. — Wenn ich aber auch den Ge¬ 

brauch der Rhabarber und Aloe bedenklich nenne, 

so meyne ich den, den ich unter vielen Laien häu¬ 

fig bemerkt habe, die diese beyden Arzneyen in je¬ 

der Krankheit und bey jeder kleinen Unpässlichkeit 

in Menge verschlucken (S. 15), weil sie sie für die 

einzigen nnd höchsten in der Welt halten. — Die 

von dem Hrn. Rec. getadelte Erklärung der Fieber 

bedarf allerdings der Berichtigung; ich weiss nicht, 

wie sie sich gegen meinen Plan in meine Schrift 

Verirrt hat, wenigstens hätte ich sie nicht auf Treue 

und Glauben aus einer geschätzten Volksschrift auf¬ 

nehmen sollen! —— Wenn der Hr. Rec. sagt, ich 

übertriebe es, wenn ich S. 96 behauptete, dass man 

das Brod nicht eher essen solle, als bis es einige 

Tage alt sey, darüber lache der Bürger und Bauer, 

10 hat er es übersehen, dass ich ausdrücklich von 

schwachen Magen rede, und dass nur diese mein 

Rath angehe. — Ganz unerwartet war mir die 

Bemerkung: dass ich selbst abergläubisch sey und 

Aberglauben befördere. —- Wenn ich einmal auf¬ 

merksame Volksfreunde bat, mir ein Beyspiel an- 

zutühren, dass es da, wo Hauslaub stand, einge- 

tchlagen habe, so geschah diess nicht um meiner 

eigenen Belehrung willen, sondern um diesen Wahn 

*m geschwindesten und sichersten widerlegen zn 

können, da bekanntlich ein einziges solches Bey¬ 

spiel bey Vielen weit mehr wirkt, als die beste 

Darstellung physischer Gründe, die Mancher nicht 

fassen kann oder mag., Dass ich der hier verloren 

angehängten Frage: „ob die langen Stängel und 

Zacken der Blätter des Hauslaubs den. Blitz ablei¬ 

ten?" nicht das mindeste Gewicht beylege, ist klar: 

Ware diess aber auch der Fall, so wird der Herr 

Rec. aus den Schriften mancher schätzbaren Na¬ 

turforscher doch wohl wissen, dass ich nicht der erste 

abergläubische wäre, der diesen Grund für möglich 

hält! Er schlage nur z. B. das neue Natur- und 

Knnstlexicon des wackern DippoUls im Art. Haus¬ 

wurz nach! 

Die Bemerkung des Hrn. Rec., dass durch 

den von mir gebrauchten, allgemein üblichen, und 

in meiner Gegend verständlichen Ausdruck Blitzab¬ 

leiter ein gemeines (?) Vorurtheil genährt werde, 

nach welchem der Bauer glaube, die Blitzableiter 

vertrieben nur die Gewitter, mithin auch oft den 

Regen," beunruhigt mich nicht, denn der gemei¬ 

ne Bauer wird mein Buch weder kaufen noch le¬ 

sen; nur dieser kann auch meine Satire, dass das 

frische Blut eines enthaupteten armen Sünders epi¬ 

leptischen Kranken wohl geholfen haben müsse, 

zweydeutig finden. 

Wenn der Herr Rec. behauptet; dass ich das 

Seelenwohl meiner Leser in Gefahr gebracht habe, 

weil ich in dem Abschnitte über Kain einige freyere 

Meinungen äussere, so geht er von andern Eifah- 

rungen und Grundsätzen aus, als ich, aber ich kann 

mich über diese hier nicht erklären. Bey der Be¬ 

kanntschaft, die sich in unsernTagen verständigere 

Laien (und nur für diese schrieb ich zunächst) mit 

den Fortschritten hellder.kende} Exeget .t. verschaf¬ 

fen, und bey der Ausbildung der Vernunft, die 

man jetzt überall wahrnimmt, schien es mir uoth- 

wendig, manche Vorstellungen, weiche von Vielen 

nicht nur nicht angenommen, sondern auch 

leichtsinnig genug bespöttelt werden, zu beseitigen 

(was ich ohne Frechheit getlian zu haben glaube), 

damit nicht ans Missverstand orientalischer Vorstel¬ 

lungen und Ausdrücke alle Achtung gegen die Bi¬ 

bel verschwinde. Was ich gesagt habe, halte ich 

nicht „für Brocken, die das Volk (das ich im 

Sinne habe), nicht verdauen kann, seitdem Hezels 

Bibelwerk, Stolz's N. T. , Bergers praktische Ein¬ 

leitung m’s N. T. und andere ähnliche Bücher in 

den Händen vieler Laien sind. Meine übrigen 

Bemerkungen über obige Recension weide ich viel¬ 

leicht in einem neuen Theile des hier angeführten 

Buchs abdrucken lassen. 

D. Hopfner. 



Berichtigung, betreffend die Anzeige einer J. 

F. Graelinechen Schrift. 

Im geleinten Deutsclilande liehst es in J.-F. Gmc- 
lln's Artikel: Apparatus mcdicaminum — — t’. i. 

.P. 2. u. s. w.' Im neuen liter, Anz. floß. 5^9 
wird die vermeintliche Lüche so ausgefüllt: Güttingao 

7y5, Allein die bloss von Gmelin bearbeitete P. %. re- 

giitim minerale complectens bezieht sich aut Joh.Andr, 

Murray's apparatum medicaminum-6 Voll, auf 

deren Titel man freylich den Zusatz P. l. regnum ve¬ 

getabile complectens nicht findet. 

B. Kordes. 

Vermichte Nachrichten. 

Im Königreich Holland befinden sielt nach 

dem diessjährigen Staatskalender 140 Gemeinen von 

Wiedertäufern, 2g Gemeinen der Piemonstranten, 

mit einem Professor und 50 Predigern. Die Janse- 

misten haben 29 Pastorate, 55 Geistliche und 5 

Bischöfe; die Lutheraner 69 Prediger; die Katholi¬ 

ken 625 Kirchen und 9/11 Geistliche; die Pieior- 

mirten 1260 Gemeinen mit J5.41 Predigern. 

Im Königreiche Bayern ist ein gleicher Maass 

Gewicht- und Münzfuss anbefohlen worden, der 

vom 1. Jan. 1810 an, gelten soll. Für dasLängen- 

maass ist der altbayerscbe Fuss die Einheit, für das 

Flächenmaass der Quadratfuss, für die Flüssigkeiten 

die Maasskanne, für das Getraidemaass die altbayer- 

sche Metze, für das Gewicht das Münchner oder 

Bayersche Pfund, für die Apotheken das Nürnber¬ 

ger Medicinalgswicht; in Ansehung des Münzfussea 

bleibt es bey dem dermaligen Conventionsfusse. 

Zu London ist ein Nationalinstitut für die Schutz- 

pockenimpfung errichtet worden. Hr. D. Jenner 

ist Mitglied davon, 

Nach einem unlängst erschienenen kön, West- 

pliäl. Decret sind nur öffentliche politische Blätter 

einer Censur unterworfen , der Druck, Verlag u. Ver¬ 

kauf allen übrigen Schriften ist unbeschränkt; Verf. 

und Verleger aber sind verantwortlich für alles, 

was gegen die Grundgesetze des Staats, die den 

Fürsten schuldige Ehre) bietung, Religion und Sit* 

ten ist. 

Buchhändler - Anzeigen. 

So eben hat in unserm Verlage die Eilfte Auf« 

läge des 

Nouveau Dictionnaire Francois - Allemand et Alle* 

mand- Francois, par Francois Koux 

die Presse verlassen und wir haben dieser neuen 

Auflage durch densalben Bearbeiter der die neunte 

und zehnte Auflage vor dem Druck revidirte und 

verbesserte, die möglichste Vollständigkeit geben 

lassen. Es wurde zwar die Ilauptbestimmung die¬ 

ses Wetks, nach welcher es ein Handwörterbuch 
seyn soll, im Auge behalten und zu grosse Aus¬ 

führlichkeit in einzelnen Artikeln vetmieden, aber 

man berücksichtigte vorzüglich Vollständigkeit in 

einzelnen Worten, und so hat denn der erste Theil 

dieser eilften Auflage 1525 und der zweyte Theil 

— dessen Gebrauch jetzt zu einem grösseren Be¬ 

dürfnis geworden ist, als ehedem, -— 5498 Wor¬ 

te als neue Zusätze erhalten , ohne der Erweite¬ 

rung vieler der älterem Artikel durch Ilinzufügung 

mancher Piedensarten zu erwähnen. Diese bedeu¬ 

tende Vermehrung und die Versicherung der gröss¬ 

ten Correctheit, wild dieser neuen Auflage am be¬ 

sten zur Empfehlung gereichen beyde Theile 119 

Bogen stark, kosten 3 Thlr. und sind dafür in al¬ 

len soliden Buchhandlungen zu bekommen. 

Buchhandlung des 

pj'a ifinhaufes. 

Literarische Nachrichten. 
v 

Nachdem der Kaiser Napoleon des D. Chladni 

Clavicylinder gesehen hatte, befahl er der physika¬ 

lischen und mathematischen Classe des Instituts, die 

möglichst genaue Bestimmung der mathematischen 

Theorie der Schwingungen und der Oberfläche des 

Tons zur Pi eissanfgabe zu machen, die inZ.it von 2 

Jahren von den Gelehrten Europa’s beantwortet wer¬ 

den solle. Es soll zu diesem Behuf ein Auszug 

aus dem Weike des Hm. Chladni gemacht weiden. 

Bey Johann Gottlob Beygang in Leipzig ist er¬ 
schienen : 

Sinapius, J. C., Schlesien in merkantiiischer, geo- 

giaphisclier und statistischer Hinsicht. 4tes und 

letztes Bändchen, ß, 21 gr. 

—- — Ebendasselbe Schreibp. t Thlr. 

Complet alle 4 Theile Druckp. 5 Thlr. 5 gr, 
Schreibp. 4 Thlr. 
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13. Stück. 

Sonnabends, den 1. April 1809. 

An sämmtliche auswärtige Herren Buchhändler, 

P. P. 

D ie Zeitumstände zwingen uns, unsre sämmtlichen Herren Collegen zu ersuchen: 

7ins durchaus keine anonym erscheinende Schriften, ohne Ihres Namens Unterschrift, 

sowohl für uns selbst, als auch in Paketen für unsre Committenten zuzusenden. 

Sowohl in Einem als dem Andern Fall sind wir, Kraft eines vorhandenen Gesetzes und darauf sich 

beziehenden neuern Befehls , verbunden, solche Schriften und Pakete an unsre Obrigkeit auszu¬ 

liefern. 

Sollte nach dieser von uns gemachten Bitte und Erklärung dennoch Jemand Bücher und Biicher- 

Pakete anonym einsenden, so erklären wir hiermit, dass der daraus entspringende Nachtheil einzig und 

allein auf den Einsender zurftckfallen wird, indem wir sofort die Exemplare und Pakete an unsre 

Obrigkeit ausliefern werden, und für nichts responsabel seyn wollen. Leipzig, den 1. April 1809. 
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Nachtrage; zu*d'ern Intelligenzblatt zur Leipz. 

Lit. Zeit. 1Q08- S. 620 und Ö8° ff- das 
Buch von Egbert Grimm betreflend. 

In dem Intell. Blatt iß08* St.59* S. 620 Stand 

dis Anfrage, ob wohl jemand von der Sclnift des 

Egberts Grimm über die Geschichte der Fäbstin Jo¬ 

hanna, einem in Deutschland, wie es scheine, ganz 

unbekannten Werke , Nachricht geben oder eine 

schon vorhandene nach weisen könnne? In dem^ 

Intelligenzblatt St. 43* S. 68° — 685 bat Ilr. Prof. 

Kordes in Kiel darauf geantwortet. In dieser Ant¬ 

wort ist bereits auf das, was Sagiitarius in seiner 

introd. in hist, eccles. T. I. p, 685 und Walch in 

9. bibliotheca theologica T. III. p. 549 von jenem 

Euch bemerkt haben, hingewiesen. Zugleich wer¬ 

den darin einige nähere Nachrichten aus der Ab¬ 

handlung von J. G. G. Dunkel in den opuscul. so- 

cietatic Duisburgensis Fase. I. p. 4 ff» mitgetlieilt; 

und da sich Dunkel auf die Duisburgische Inteliig. 

Blätter vom Jahre 175J* Nr. 37 und 4°- beziehet, 

so wird zuletzt die Bemerkung gemacht, dass der¬ 

jenige, welcher die wöchentlichen Duisb. Inteliig. 

Blätter und den Clevische.11 Zuschauer vom Jahie 

1792 zur Hand haben, nicht nur die Schrift von 

Egbert Grimm, sondern auch seinen Streit, den 

er darüber mit Stalenns hatte, genauer kennen werde. 

Ich habe nicht allein die Duisb. Intell. Blätter 

und den Clevischen Zuschauer vor mir, sondern 

besitze auch das Buch von Egbert Glimm selbst, 

welches auch in den hiesigen Gegenden unter die 

seltenem Schriften gehört. Der litel davon ist von 

Hrn. Prof.Kordes aus Dunkels Abh. vollständig u. ge¬ 

nau, einige Druckfehler abgerechnet, angegeben. 

Die Schrift bestehet aus zwey Büchern, wovon das 

erste 376 S. und das zweyte 499 S. in Quart ent¬ 

hält. Die Vorrede ist an die katholischen Leser 

gerichtet, worin der Verf. bemerkt, er habe zuerst 

vorgehabt bloss das Schreiben des Priesters zu Rees, 

des Stalenus, zu beantworten, er habe es aber für 

gut gefunden auch, alles das, was seine Vorgänger 

hätten, zu widerlegen. Er nenne sein Buch päbst- 

liche Heiligkeit, verstehe aber das Gegentbeil, und 

dieses habe er aus katholischen Schriften, die ge¬ 

gen sich selbst zeugten und glaubwürdig sey eil, 

bewiesen. Er h?.bo auch meistentheils die eignen 

Worte der Schriftsteller angeführt. Die Leser rnöch-^ 

ten nun überlegen, ob sie noch glauben könnten, 

dass sie gewonnen Spiel batten, oder dass derjenige, 

der gegen ihn etwas ausrjehten wolle, die Beweis¬ 

gründe vom Anfang bis zum Ende des Buchs wohl 

eben so darstellen und dieselben durch gute Beweis¬ 

gründe bestreiten müsse u. s. w. Dem eisten Buch 

ist folgender Titel vorgesetzt, worin der tfauptin- 

196 

Inhalt desselben angegeben wird :~van de Pauselicke 

Heiligkeit, dat isvan 't catholyck ende authentyck 

vertoogh, dat Johannes, gemeenlick Paus Jutte ge- 

noemt, een vrouwc gciveest is, het eerste Bock, in 

’fi welche op den titel ende voorrede vast des Paepen 

tot Rees Resolutie tegen de Pausin, ende de Schrift- 

uerplaetsen, die de Fabelmackers hys in ’fc gemein 

gebruicken geantwoordt; De mondelicke Conjerencia 

des Autlieurs niet den voorsz: Paepe ende syns gelij- 

ken in ’i Körte verhaelt; de ongeleertheit van de 

eeuwe doen de Paus in was, neffens de naestvolgenda 

betoont; de leelicke mattieren van Papisten in histo- 

rien te schriven, boecken iceghtemaeken ende te ver- 

derven voorgestelt ende ’t getuighnisse van meer als 

lionderd Papisten uyt verscheiden natien ende ordren 

van de Pausin voortgebraght wort. Dieses erste 

Buch widmete der Verfasser in der Zuschrift den 

Mitgliedern der Regierung des Herzogthums Cleve 

und der Grafschaft Mark, weil diese ihn und seine 

Schrift gegen seine Gegner schützen und vertheidi- 

gen konnten, und zugleich den Bürgermeistern und 

dem Rath der Städte Wesel, Emmerich und Rees. 

Den beyden ersten Städten war er Verbindlichkeit 

schuldig, und in der letzten Stadt war der Streit 

über diese Sache angegangen. Das Buch ist in 35 

Capitel abgetheilt. Zuerst wird auf die von Stale¬ 

nus geschriebene Antwort auf die Frage von der 

Päbstin, een corte doch grondlijke Resolutie, geant- 

woitet und bey dieser Gelegenheit wird manches 

über Pabst und Geistlichkeit bemerkt. Darauf wird 

von der Gelegenheit dieser Streitigkeit, und wel¬ 

ches eigentlich die Frage in Ansehung der Päbstin 

sey, geredet. Nun folgt eine kurze Nachricht von 

der mündlichen Conferenz die der Verfasser zu R.ees 

mit Stalenus und einigen andern Katholiken gehal¬ 

ten hat. Alsdann kommen Bemerkungen über die 

Beschaffenheit der Zeit, darin die Päbstin gelebt 

hat, und die darauf folgt, über die Geschichtschrei¬ 

ber der Katholiken und ihre wenige Glaubwürdig¬ 

keit, über die Behandlung der Bücher, wie man 

sie vernichtet, entstellt und verändert habe. Hier¬ 

auf werden di3 verschiedenen Zeugen vorgeführt. 

Vorerst sucht der Verf. aus dem Concilium zu Gon¬ 

stanz, aus dem Jus canonicum, aus dem Colloquium 

Possiacense und aus einem Brief der Universitäten 

zu Paris, Oxford und Prag zu beweisen, das3 eine 

Frau Pabst gewesen sey. Dann folgen die Zeugen 

aus Deutschland , Ranulphu3 FJauiacensis , Otto 

Irisingensis, Albertus Stadensis, Martinus ein Fran¬ 

ziskaner, Jacobus de regia curia, Felix Melleolus, 

Wernerus R.olevinck de Laar , Johan. Trithemius, 

Hartmannus Schedel, Albertus Cramius, Johan, Nau- 

clerus, Stephan. Blanck, Valerius Anselrnus Fiyd, 

Jacob Mennel, Lengrinus, Henricus Primeus, Henr. 

Cornel. Agrippa, Georgias Wicelius, Jacobus Curio, 
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Valentin Müntzer, Job. Pistomis Nidanns, der Ver¬ 

fasser der Chronik bey Pistorius, die Chronik von 

Cölln, die antiqui annales Augustani , die deutsche 

Chronik zu Augsburg 148?» die Chronik des Klosters 

zu Campidon , eine Schweizer Chronik, das Chrorti- 

con Saxoniae, Chionicon Avgentoratense, eine deut¬ 

sche Chronik bey der Reformation Kaisers Sieges- 

mund, die Chronik zu Ulm i486, die geschriebene 

Chronik in dem Kloster Gaesdonck bey Goch, des 

Itinerariurn Italiae. Hierauf folgen die Zeugen aus 

den Niederlanden Guiliel. Jacobus Monachus Ecmon- 

densis, drey Ilandschtiften in der Bibliothek zu 

Leyden, Job. Marius, Jodocus Radius Ascensius, 

Petrus Flandrus, eine Chronik bey den Dominica¬ 

nern zu Wesel, eine alte Holländische Chronik, Cor¬ 

nelius de Dordraco. Nun kommen die Zeugen aus 

Italien: Gotfridus Viterbiensis, Tliecdoricus de Niem, 

Franciscüs Petrarcha, Historie de Donna Famose 

Mss„ Joh. Bocatius de Certaldo, Matthaeus Palme- 

rius, Antoninus Erzbischof zu Florenz, Aeneas 

Syluius, Baptista Fulgosus, lob. Picus Graf von 

Mirandula, Platina, Jac. Philip. Bergomensis, Mar¬ 

cus Anton. Coccius Sabellicus; Baptista Mantuanus, 

Raphael Volateranus, Joh. Stella, Dominicus Jaco- 

batius. Ein Buch von den Römischen Indulgeh- 

tien , Marulus Spalatensis, Ludov. Caelius Rhodi- 

ginus, Joan. Baptista Egnatius, Joannes de Nevi- 

zanis, Joan. Lucidus, Leander Albertus Bononiensus, 

Marco Guazzo, Luigi Contarino. Weiter werden 

die Zeugen aus Frankreich angeführt:. Sigebertus 

Gemblacensis, wovon weitläufig gehandelt vviid, 

Piichardus Cluniacensis, Joannes deParisiis, Rober- 

tus Gallus, die Annales Aquitaniae, Joannes de Mar- 

coville, Joan. Henaldus, Richardus Wasseburgiu3, 

Gilbcrtus Cognatus, Berr.ardus a Gerardo, Joan. R.a- 

visius Textor, ein Franciskaner Mönch , Carolus 

Molinaeus, ein gewisser Schriftsteller beyFlorimun- 

dus: Franciscus de Rossieres, Joan. Rioche, Mat¬ 

thaeus Beroaldus, Estienne Pasquier , Amandus a 

Zierxea, Hadrian VI. und noch ein Deutscher. Die 

Zeugen aus Grosbritanuien sind Marianus Scotus, 

wovon wieder ausführlich geredet wird, Guil. de 

Ockam, Cestrensis, Ptanulphus Higden, Willi. Bre- 

win; aus Ungarn Johannes Pannonius, aus Böhmen 

Joh. IIuss und seine Schüler; aus Spanien Alphon- 

sus e Cartliagena, Alphonsus Venerus, Joan. 

de Turrecremata, Don Rodrigo Sanchez , Bartolo- 

maeus Carranza, Pero Mesca; aus Griechenland Lao- 

niens Chalcocondy las und Barlaam. Weiter gehören 

noch zu den Zeugen: ilanulphus, ein altes Frag¬ 

ment, ein alter Schriftsteller bey Florimund, Herman- 

nus Aedituus, einige alte geschriebene Historien und 

andere Schriftsteller, die von andern angeführt wer¬ 

den; ferner ein Schvittsteller bey Onuphrius, das 

Euch: de Last derKerke, Joan. Pierius Valerianus, 
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Paulus Constantinus Ptrygio , Joan, Laziardus, 

Achilles Gassarus, Hieronymus Marius, Sazon^ das 

Verzeichnis» der Päbste vor Platina, der Verfasser 

der harmonia magistratuum llomanoruro, Faucher, 

Eartholomaeus Cassai.aeus, Oswaldus Crollius; ein 

Zeuge aus Polen Martinus Polonius. Darauf folgt 

der Beschluss des Buchs. 

Dem zweyten F;uch ist folgender besondere 

Titel vorgesetzt:: van de Paus eil che Heiligkeit— het 

tweede Boeck, in ’t welche t' selve uyt de Reliquien 

van de Pausin, als daer zyn, t' Paus betastet ende 

den dröckstoil etc. bevestigkt; sekere swaerigheit tc 

niete gsmaeckt; dat van de Pausin in de eeuwe, doen 

sy ivas, geschreven is, bewesen; de swaerigheit van 

de oneenigheit der seribenten in ’t verhael van dese 

Historie in ’t gemein, ende in 't besonder, ende van 

de Schriftuer-plaetfen afgeleyt; ’t Leven des Pausin 

verclaert; der Fabelmackers ijdetkeit, dat de Papisten 

gsen Hijiorien aenuemen, van. de ivelcke eerst geschre¬ 

ven ivort sommige hondert Jaren daernae, ende ’t 

Paepen praetjen van Calvino, een Lagen te zyn ont- 

deckt; ’t ongeluck t’ welch de R. lierk door de Pau- 

s.in is overgecoincn, verclaert; op de Jtilswigende ge¬ 

tingen in ’t gemein, ende over 70, in ’t l>ejander he- 

Jcheit gegeven; van dat de Papiften andere Vrou- 

iven etc. verwijten, de woorden, als men feyt etc. 

gehandelt; der Fahelrnackers droonien van den oor- 

Jjironck van de historie, van de Paujit: vocrgejtell; 

op de vraege, of Petrus te Romen • geweckt is, »j. 

antwoort, ende t' getuignijje van andere Papiften 

van de Paußn noch voorgebraght wort. Dieses 

Buch ist dem Gouverneur und den Kriegsräthen. 

der Städte Wesel, Emmerich und Rees zügeschrie- 

ben, um den Verfasser gegen seine Gegner und Lä¬ 

sterer zu schützen. Es bestehet aus 17 Capiteln, 

worin dev Verfasser bemühet ist die Geschichte der 

Pübstin Johanna noch mehr zu betästigen und geT 

gen die gemachten Ein würfe zu vertlieidigen. Von 

dem durchlöcherten Stuhl und dem Betasten des 

Pabst.es wird ausführlich gehandelt. Der Verfasser 

sucht zu zeigen, dass es wirkliche Thatsaclie sey, 

da3S man ehemals den Pabst auf diese Weise un¬ 

tersucht habe, beruft sich auf die Zeugen, und 

dass dasjenige, was man mit seinen Augen ge¬ 

sehen habe, nicht könne wegdisputirt werden. Auf 

diese Weise falle auch die Ausflucht weg, dass die 

Schriftsteller , die vor. der Päbstin reden, erst 

in späteren Zeiten gelebt hätten. Die Erklä¬ 

rungen die man von dem Ilinsetzen des Pabstes auf 

Jen durchlöcherfen Stuhl gegeben hat, werden als 

ungereimt bestritten. Dass dabey manche bittere 

Ausfälle Vorkommen, ist, wenn man auf das Zeit¬ 

alter Rücksicht nimmt, leicht zu verzeihen. Auch 

fehlt es nicht an mancherley eingeschalteten Anekdo 

D3*3 
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ten. Ferner wird das Bild von der Päbstin und 

dem Kinde, das ehemals in Rom in Stein ausge- 

hanen stand, und nachher weggeschaft und in die 

Tiber geworfen wurde, als Beweis für die Ge¬ 

schichte aufgestellt. Die Einwendungen, die man 

gegen diesen Beweis macht, sucht der Verf. auf 

alle Weise zu entkräften. Z. B., dass es nicht 

Wahrscheinlich sey, dass die Päbste ein solches 

Bild zum Andenken dieser Begebenheit würden er¬ 

richtet haben. Er antwortet darauf, die Kaiser und 

das römische Volk hätten bis auf Bonifacius IX. 

alle Macht in den Händen gehabt, und das Bild 

sey von dem Rath in dem römischen Volk errich¬ 

tet worden. Es habe damals nicht in der Macht 

des Pabstes gestanden, das Bild stehen oder weg¬ 

nehmen zu lassen. Auch- wird gesagt: Nun da das 

Bild weg ist, fangen die Fabelmacher an es zu be¬ 

streiten und zu sagen , es sey der Piibstiu und über¬ 

haupt einer Frauensperson nicht ähnlich. Darauf 

geht der Vevf. zu dem Bild in der Kiiche von Sie¬ 

na über. In dieser Kirche findet man nemlich die 

Bildnisse aller Päbste aufgestellt und unter ihnen 

war au h das Bild von der Päbstin Johanna. Zwey 

Päbste von Siena, Pius II. und III. Hessen das Bild 

ruhig stehen, aber Clemens VIII. liess es wegneh¬ 

men, wozu er von Florimundus angereitzt wurde. 

Auch der Umstand, dass der Pabst bey der feyer- 

lichen Procession aus der Peteiskirche nach dem 

Lateran von dem geraden Weg abgehet, wild als 

Beweis für die Wahl heit der Begebenheit angeführt 

und gegen die gemachten Einwendungen verthei- 

digt. Schon Theodoricus de Niem sagt ausdiück- 

lich, dass der Pabst deswegen den Umweg ma¬ 

che um die Strasse zu vermeiden, wo die Pab- 

stin niedergekommen sey. Eben dieses versichern 

auch die beyden Italiäner Jac. Phil. Bergomensis 

und Joan. Stella. Ueberdein wird auch folgendes 

zm Bestätigung des Factums angeführt. In Rom 

nabe man das Spiichwort, wenn man auf die 

Frage, was es neues gebe, nichts erhebliches ant¬ 

worten könne, man wisse nichts anders, als dass 

der Pabst ein Mann sey, welches Sprichwoit in 

der Geschichte mit der Päbstin seinen Grund habe; 

Ferner zeige man in Rom den Platz, wo die Päb¬ 

stin medergekommen, gestorben und begraben sey. 

Die Schriftsteller reden von einer Capedle bey dem 

Colosseum, wo die Päbstin begraben sey, sagen 

aber nicht, dass man sie zum Andenken der Päb¬ 

stin aufgerichtet habe, wodurch der Einwurf weg¬ 

fällt, dass es gar nicht glaublich sey, dass mau 

eins so schändliche Geschichte durch die Erbauung 

einer Capelle verewigt habe. Die Capelle ist. aber 

jetzo nicht mehr, so wie auch die Bildsäule der 

Päbstin weggeräumt ist. Auch wird darin eine 

Bestätigung jener Geschichte gefunden , dass der 

Pabst Benedict der TTI. das Gesetz gegeben habe, 

dass die Geistlichkeit die Leiche des Pabstes beglei¬ 

ten solle. Der Verf. sucht es wahrscheinlich zu 

machen, dass dieses Gesetz in Rücksicht auf das 

schlechte ßegräbniss der Päbstin, die vor ihm war, 

gegeben sey. Die Einwendungen der Gegner gegen 

dieses alles sucht er zugleich zu beantworten. Zu¬ 

letzt wird auch angefülut, dass Oosterwyk in einer 

Gallerie des geheimen Secretäis des spanischen Kö- 

nigs Philipp II. untern Bildnissen der Päbste auch 

das Bild dev Päbstin , die ein Kind in den Armen 

hatte, gesehen habe. Der Verf. untersucht nun die 

Schwierigkeiten, die man gegen diese Geschichte, 

gemacht hat. Er antwortet vornemlich auf den 

Einwurf, dass man eist nach einigen Jahrhunderten 

die Geschichte aufgezeichnet finde, und dass frühere 

Geschichtschreiber nichts davon wussten. Dieses 

leugnet er und sucht zu zeigen, dass ausser dem 

Prüfungsstuh den der Nachfolger der Päbstin, Be¬ 

nedict III,, habe einricliten lassen, auch früher 

schriftliche Nachrichten davon seyn vorhanden ge¬ 

wesen. Er verneint es, dass Radulphus Flauiacensis 

der nicht lange nachher um das Jahr 910 lebte, da¬ 

von stillach weige. Er fordert dazu auf, seine 

Schriften an das Licht zu bringen, alsdann würde 

sich zeigen, wer recht habe. Er macht ferner 

darauf aufmerksam, dass nur sein- wenig von dem, 

was in den nächsten 200 Jahren nach Carl dem 

Grossen von den Vorfällen in der Kirche aufge¬ 

zeichnet wurde, übrig geblieben sey, dass man auch, 

viele Bücher veitilgt, oder manches darin ausge¬ 

merzt habe. Das Stillschweigen sey also kein Be¬ 

weis, besonders da andere Denkmäler die Wahr¬ 

heit der Sache bestätigten. Dass vor dem Sigeber- 

tus Gemblacensis Niemand der Päbstin erwähnt habe, 

wird aus Sigebertus selbst bestritten. Dieser be¬ 

merkt nemlich, dass einige die Päbstin nicht unter 

die Päbste zählen. Der Verfasser folgert daraus, 

da s also doch damals andere nnisten gewesen seyn, 

die wnklioh von dieser Päbstin zeugten, es wird dabey 

von dri (Ji sache gcedet, waium mein eie die Päbstin 

in Vergessenheit zu bringen gesucht haben. In dem 

Verfolg wiid von der Verschiedenheit in der Er¬ 

zählung und den Umständen dieser Geschichte gere¬ 

det. Der Ver!, sucht zu zeigen, dass dieses, und dass 

man manches nicht genau wisse die Geschieh e selbst 

ri hi umstosse. Darauf wird von dem Land, wo¬ 

her die Päbstin gewesen sey , von ihien Eltern, 

und wo sie geboren sey, gehandelt, ferner von 

dem weiblichen Namen der Päbstin, der verschie¬ 

dentlich angegeben wird, von ihrer Erziehung, von 

wem und wo sie verführt wurde, wo sie studirf 

habe, und in welcher Schule zu Rom und was 

die Päbstin gelehrt habe, wie sie Pabst wurde, «uf 

Welchen Pabst sie folgte, und um welche Zeit sie 
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auf dem päbstlichen Stuhl war, welches ihr männ¬ 

licher Name und ihr Name als Pabst war, was 

sie geboten habe, von wem sie sey schwanger ge- 

woiden, wie sie öffentlich niedergekommen, was 

sie geboren habe, wie sie gestorben sey. ßey al¬ 

lem diesem wird auf die veischiedenen Zeugnisse 

der Schriftsteller zurückgewieson und besonders auf 

die Einwürfe und Gegenbemerkungen anderer 

Schriftsteller, die immer Fabelmacher genennt wer¬ 

den, geantwortet. In dem Verfolg wird auch 

noch weiter von den eitelen Träumereyen dieser 

Fabelmachor über den Ursprung dieser Erzählung, 

die sie gern zu einer Fabel machen wollen, geredet 

und mehreres hierher gehörige näher geprüft. Der 

Verf, ist bey diesem allem oft bitter und macht 

dabey manche Fxcursionen , wobey auch viele 

Anekdoten aus der Geschichte der Päbste und der 

Geistli; hkeit mit Vorkommen. Inzwischen ist sein 

Fleiss nicht zu verkennen , den er auf die Aus¬ 

arbeitung seines Werks verwendet hat. Er hat al¬ 

les, was er nur zur Bestätigung der Geschichte 

aultreiben konnte, mit Sorgfalt zusammengestellt 

und zeigt in dieser Rücksicht auch grosse Belesen¬ 

heit und Bekanntschaft mit den Schriftstellern selbst. 

Auch das ist an ihm zu billigen, dass er die Stellen 

aus den Schriftstellern auf dem Rand nicht allein ci- 

tirt, sondern die Worte des Schriftstellers selbst an¬ 

führt und auf diese Weise den Leser in den Stand 

setzt selbst zu urtheilen. Hin und wieder kom¬ 

men auch einzelne Notizen und Excerpte aus Hand¬ 

schriften vor, die der Verf. noch benutzte, die aber 

schwerlich anderswo noch zu finden sind. Sprache 

und Schreibart tragen das Charakteristische des Zeit¬ 

alters an sich. Die Weitschweifigkeit und Ausfälle 

auf die katholische Geistlichkeit, besonders auf sei¬ 

nen eigentlichen Gegner Stalenns, der gewöhnlich 

in dem Buch de Paepe tot Rees genannt wird, 

muss man ihm zu gut halten. So viel ist wohl 

gewiss, dass unter den Schuften, die die Wahrheit 

der Geschichte mit der Pabstin Johanna vertheidi- 

gen, diese Sc irift vorzüglich Aufmerksamkeit ver¬ 

dient. Sie scheinet wirklich nicht genug genützt 

zu seyn , woran auch wohl die Sprache Schuld ist, 

worin das Buch geschrieben ist. 

Die Nachricht, welche J. Hild. Withof in 

den Duisburg, wöchentl. Intelligenzblättern 1751. 

Nr. 40. gegeben hat, ist sehr kurz. Sie enthält 

weiter nichts, als dass Egbert Grirn Prediger bey 

der ehemaligen Englischen refoi mirten Gemeinde zu 

Wesel und ein in der Geschichte geübter Mann ge¬ 

wesen, und dass sein Buch von der Pabstin Jo¬ 

hanna 1635 in holländischer Sprache zu Wesel ge¬ 

druckt sey. Von andern Schriften und seinen Le- 

bcnsnmständen ist nichts weiter bemerkt. Ich ken¬ 

ne auch ausser jenem Buch keine andere Schrift von 

ihm, als seine oratio inauguralis de philosophiae di- 

gnitate et vtilitate ad reipubl. Vesaliensis proceres et 

grauissimos svholae curatores. Vesal. 1632. 9 Bogen 

in 4* Er war zugleich Prof, der Ethik und Phy¬ 

sik am Gymnasium zu Wesel und ist jung gestor¬ 

ben, nach Oudini commenrar. de script. eccl. T. II. 

p. 504 im 23. Jahr seines Alters 1636. 

Von Johannes Stalenus, gegen dessen Schrift: 

Een corte doch grondelicke resolntie ende antwoorde, 

die Schrift von E. Grim gerichtet ist, hat Withof 

in den D. Iutelligenzbl. 1751. Nr. 37. ebenfalls nur 

eine ganz kurze Nachricht gegeben. Mehreres fin¬ 

det man von ihm in dem Clevischen Zuschauer 

1792, im i2.1Ieft S. 719—722. Er wird als ein 

Mann von sehr guten Kenntnissen und von treffli¬ 

chem Charakter gerühmt. Wegen seiner Kenntnisse 

bekam er schon frühe die Würde eines Licentiaten 

der Theologie und nachher trug ihm die Universi¬ 

tät zu Cöln mehrmals die Doctorwiirde an, die er 

aber ablehnte, zu Rees stand er 30 Jahie als Pastor, 

welches Amt er zu aller Zufriedenheit verwaltete. 

Nachher legte er seine Stelle daselbst nieder und 

liess sich in die Congregation des Oratorii zu Ke- 

velaar 1757 aufnehmeri. Dieser Congregation stand 

er mehrere Jahre als Erzpriester vor und starb da¬ 

selbst 1681 den 3- Febr. im 35. Jahr seines Alters. 

Seine Schrift, gegen welche E. Grim sein Duch 

schrieb und seine Papissa monstrosa et mera fabula, 

welche in Cöln 1639 herauskam, ist mir bis jetzt 

noch nicht vorgekommen. Ausser diesen Stücken 

hat er aber auch noch verschiedenes andere geschrie¬ 

ben, welches der Clev. Zuschauer bemerkt hat. 

Auch hatte er von Clevischen Schriftstellern Nachrich¬ 

ten unter dem Titel : Athenaeum Cliuense gesam¬ 

melt, dessen Wassenberg in s. descriptio Embricae 

gedenkt. Dieses Werk ist aber nicht im Druck 

erschienen. 

Duisburg im März 1809. 

H. A. Grim. 

Literarische Correspondenznachrichien aus 
dem österreichischen Kaiserstaat, vom 

14« März lftoy, 

I. Landesherrliche Verordnungen in Kirchen- und 

Schulsachen. Ungarische Statthaltereydecrete*). 

Nr. 21030. Sacratissinrae Caesareo - Reeiae ef 

Apostolicae Majestatis et nomine Superintendeutiae 

*) Der Einsender hat es sich zu einem planmässigon 

Geschäft gemacht, alle neuen Verordnungen in 
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A. C. Cis-Tybiscanae cum Trans * Tybiscana uni- 
tae ex officio hisce intimandum. Ex incidenti eo, 

quod opus sub titulo ,,A’ Helvetiai vallas tetelt tarto 

tul a’Dunai fo tiszteletü Superintendentziaban ek 

Superintendensek» etc. in Typographia Jaurinensi 

impressum , praeter theologica , symbohca et ad pie- 

tatis exercitium spectantia, historica quoque et aiia 

objecta pertractet; Consilium lroc Locumtenentiale 

Regium Superintendentiae huic committejidum duxit, 

ut, cum Superintendentiarum utriusque Confessionis 

Revisoribus vigore al.ti.orum ordinum tantum sym- 

bolicos, tlieologicos et ad pietatis exercitia spectan- 

tes libros revidendi et ad typuxn pvoniovendi facul¬ 

tas concessa 6it, non vero etiam ad historicos alia- 

que objecta pertractantes, quäle supra adductum 

opusculum est, quodque per SuperintendentialemiRe- 

visorem ad typum adprobatum exstitit, facultas liaec 

exteudatur: Ex eo Superintendentia liaec grcmiales 

suos Revisores serio commoneat, ne iidem limites 

concessae sibi dementer activitatis praetergrediantuy, 

neve opuscula diversi a theologicis et symbolicis 

argumenti deinceps revidere et ad typum promoveje 

attentent. 

Baro Joannes Mednyanszky. 

Ex Consilio Regio Locumtenentiali Hunganco, 

Budae, die 20. Sept. 1803. celebrato. 

Joannes Bereczky. rn. pr. 

Nr. 25799- Sacratissimae Caesareo Regiae «t 

Apostolicae Majestatis Consilii Regii Locumtenen- 

tialis Hungarici nomine Superintendentiae A. C. 

Cis-Tybiscanae cum Trans - Tybiscana umtae ex of¬ 

ficio hisce intimandum. Sua Majestas Sacratissima 

displicenter intellexit, novissimas annorum 1791 «c 

! 795 quod nonturbardam a personis romanorum aut 

m-aeco-catholicam liaud profitentibus, diebus domnuois 

et festivis divinum Romano - ac Graeco-Catholicorum 

cultum in locis mixtae religionis interventas disposi- 

tiones inadaequatam subire interpretationem, et 1m- 

pune violari, insuper vero per attactas a rehgione 

Romano- aut Graeco-Catholica alienas persouas die¬ 

bus eiusmcdi catholicos servitores, operarios et 

pueros oblatione Jargioris merc^dis ad praestandos 

Kirchen - und Schulsachen der Protestanten in 

Ungarn in diesen Blättern mitzutheilen, und 

er verspricht damit fleissig fortznfahren, da 

er in der Lage ist, diese Verordnungen aus 

authentischer Quelle mitzutheilen und dadurch 

manche halb wahre oder ganz falsche Nouzen 

Über diesen Gegenstand in andern deutsche« 

Blättern stillschweigend zu berichtigen. 
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graviores labores persvasos a praescriuta tarn ante 

quam postmeridianorum divinorum frequentatione 

impediii, musicam et saltus in popinis prius, quam 

Catholicorum divina terminentur, institui, ac de- 

nique publicas licitationes atque nundinas, et has 

plane etiam diebus domimcis celebrari. Prout igi- 

in obsequium altissimorum inssorum regiorum cuu- 

etis regni iurisdictionibu» abhinc sub hodierno in- 

juugitur, ut praeexistentes lioc in merito positivas 

et claras ber.ignas ordinationes regias ubivis exactis- 

sime observari, in contrarium autem ne fors prae- 

vigentes abasus e vestigio toili faciar.t, ita id ip- 

sum Superintendentiae huic pro requisito notitiae 

statu hisce significatur. 

Joseplius Comes Brunszvik mpr. 

Ex Consilio Locumtenentiali HungaricO, die 2.2,• 

Novembr, iß03. celebrato. 

Andreas Jakabfalvai mpr. 

II, Chronik der Universitäten, 

Königliche ungarifche Universität Fefth. Im 

Jahre lßoß studirten an der Pesther Universität 

62 Theologen, 209 Juristen, 63 Mediciner, 95 

Chirurgen, 7 künftige Apotheker , 20 künftige Heb¬ 

ammen , 515 Philosophen und Mathematiker, zu¬ 

sammen 796 Studirende. — Die vacante Pro¬ 

fessur der Physiologie und der höliern Anato¬ 

mie hat Hr. Dr. Michael von Lenhossek , ordent¬ 

licher Physikus der Grauer Gespannschaft erhalten, 

die Professur der speciellen Naturgeschichte Hr. D. 

Jofeph Schufter, die Professur der Buchhaltungskunst 

Ilr. Jofeph Szarka, bisher Professor der Physik an 

der königl. Akademie zu Raab. 

III. Preifsfragc, 

> Hr. Stephan von Kultsär in Pesth hat in der 

ungarischen Nationalzeitung „Hazai es Külföldi tu- 

dositasok“ (Vaterländische und ausländische Nach¬ 

richten) 1309 Nr. 11. folgende Preisfrage aufgege¬ 

ben : „Die Schiksale der ungarischen Sprache seit 

der Ankunft der Magyaren in Ungarn zu schildern.“ 

Die Preisbewerber müssen sich sowohl über die 

äussere als innere Geschichte der ungarischen Spra¬ 

che verbreiten. Die beste Abhandlung wird mit 

einem Preise von 200 FL gekrönt. Der Termin 

der Absendung ist die Pesther Leopoldi - Messe im 

laufenden Jahre. Der Preis wird im Januar iß 10 

zuerkannt. 

IV. Beförderungen. 

Der Kaiser von Oesterreich hat den patrioti¬ 

schen Stifter des Georgikons zu Reszthely, k Graf 
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Georg Feftetlcs von Tolna zum wirklichen k. k. 

geheimen Piath ernannt. 

Ilr. Johann Samuel Fuchs, Professor der Elo¬ 

quenz , Philosophie und Mathematik am evangeli¬ 

schen Gymnasium zu Leutschau in Ungarn ist zum 

Prediger nach Käsmark berufen worden und hat diese 

Stelle angenommen. 

V. Vermifchte literarische Nachrichteu. 

Thomas JVIaukfch, privatisivender Gelehrter in 

Käsmark, lässt in Deutschland eine interessante Ab¬ 

handlung über die Entstehung der Alpenwir.de in 

der Zips drucken. Samuel Brecletzhy in Lemberg 

arbeitet an einer Erdbeschreibung von Galizien. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der geh. Kriegs - und Domainenrath Hr. Uh- 

den zu Berlin ist zum Staatsrath boy der Section 

im Ministerium des Innern für den Cultus und öf¬ 

fentlichen Unterricht ernannt worden. 

Der Professor Gail am College de France zu 

Paris ist vom russischen Kaiser zum Kitter des 

Wladimir - O rdens ernannt worden. 

Todesfälle. 

Am 22. Jan. starb der Graf Hanns Moritz von 

Brühl zu London, Königl, Sachs, wirkl. geh. Rath 

und Gesandter zu London, Kammerherr und Ritter 

des weisen Adler-Orden. Geb. zu Wiedeiau un¬ 

weit Leipzig am 20. Octob. 1756. Seine Schrif¬ 

ten zeigt Meusels gcl. Deutschi. an. 

Am 30. Jan. starb zu Römhild Gottloh Phi¬ 

lipp Heufinger, Avchidiakonus daselbst, geb. i725 

zu . . • im Monat Octbr. Vater von dem, in Meu¬ 

sels geh T. nahmhaft gemachten Mag. j Job. Heinr. 

Gottlieb H. der jetzt Professor an der Kön. S„ Flit¬ 

terakademie und Lehrer am kön. Pageninsitut zu 

Dresden ist. 

Den 4. Febr. starb Samuel Heinrich Reisland, 

Pastor emer. zu Oberndorf bey Arnstadt, geboren' 

zu ... . i72°. 

Am 10. Febr. starb zu Rom der berühmte 

Antiquarier Geo. Zo'iiga, kön. Diin. Generalconsul 

tmd Agent im Kirchenstaat, geboren zu Tönoin- 

gen 1756 und seit r?83 ih Rom. 

Am 1 1. Febr. starb Chrifit. Aug. Friedr. 

helmi, Dr. der Arzn. Gel. zu Arnstadt. 

Am 2i. Febr. starb eu Lüneburg, Johann 

TVilh. Janjjen, der A. G. Doctor und Landphysi- 

kus daselbst, geboren zu . . . 1754. 

Am 1. März starb Dr. Joh. Dan. JJZeifis, der 

A. G. D. und Lehrer der Geburtshülfe an dem 

Hebammeninstitut zu Dresden. Geb. den ... zu 

• • . »756. 

Am 5. März starb Karl Franz Beifichen, J. V. 

D. und kön. Sachs. Stif».ramtmann zu Lützen, geb. 

zu Merseburg, am 1. April 1751 studierte in Leip¬ 

zig, wo er den 9. Febr. j.775, promovirte und 

1779 Amtmann zu Lützen ward. Von s. Schrif¬ 

ten s. Meus. geh Deutschland. 

Am 6. März starb Adam Friedrich Chrifilan 

Voigt, J, V. D. und Jur. Pr. zu Naumburg, geb. 

zu . . . den . . . 1773. s. Meus. gel. D. 

Am 7. März zuLommatsch, Dr. Ernfit Heinr. 

Petfich, prakticirender Arzt daselbst. Geboren zu 

- • r73o. 

Am 3. März starb Dr. Johann Gottlob Eckoldt, 

seit 1796 Dr. der A. G. u. Cliir., welchen Gradum er 

in Kiel erhielt; chirurg. Demonstrator bey dem kön. S. 

klin. Institut, Wundarzt der StadtLeipzig u. des Jakobs- 

IIospitals daselbst. Gehör. zuLeisnig, d. 6. Febr. 1746, 

In Meus. G. T. wird er EckHoldt genennt, das H. muss 

aber ausgeetriclien werden. Er war auch Ehregmitgl. d. 

gel. Ges. zu Erlangen. Sein Portrait ist in 3* von 

J. F. Schröter in Leipzig gestochen. 

Am 3- März starb zu Nürnberg der beühmte 

Volksdichter Johann Conrad Griihel, (geb. den 3. 

Jun 1736) Mitglied des Pegnesischen Blumenordens. 

Von »einem Vater, welcher Flaschner und Har- 

nisclimacher war, erlernte er dessen Gewerbe. Erst 

1790 wurde sein erstes Gedicht bekannt. 

Am 9. März starb zu Braunschweig der vor¬ 

malige Fürstl. ßraunschw. Lüneburg, geheime Ju¬ 

stizrath und Hofgenclits - Assessor auch Bürgermei¬ 

ster dev Stadt Braunschweig, Dr. Sam. Gebhard 

Hurlebufich, im 39. Jahre des Alters. 

Am 11. März starb zu Paris, Hr. de St. Croix, 

Mitglied des Instituts, so wie ehemals der Akademie 

der Inschriften und schönen Wissenschaften, im 63. 

Jahre des Alters. 

Am 12. März starb zu Frankfurt an der Oder 

der Dr. und Prof. ord. der Theologie, auch Reet, 

der dasigen Friedrichsschule, Johann Philipp Friedr. 

Dettmers am letzten Tage des 53. Lebensjahrs. 

Am 17. März starb Chrifit. Gottlob JVHeth, Dia- 

konus zu Budissin geb. daselbst 1756. 6. Julii. Otto 

oberl. Gel. Lex. 

Atn 20. März starb der Ilofprediger zu •Eücke- 

burg Jacob Catel, im 69. J. d, Alt. 
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Ü8n 22. März starb Dr. Heinrich VTilhehn 

Exs, Senior d.r kön. Sachs. Oberhofgei iclus - Advo- 

tea za Leipzig, auch kön. Sachs. Consistorial-Adv. 

Am 27. März starb za Gotha der herz. Sachs. 

Weimar. Rath und Professor am Gyron. zu Gotha, 

Carl Gotthold Lenz> geb. in Gera, den 6. Juli 

1763- 

Am 2g. März starb zu Breslau der Pastor an 

der Haupt - und Pfarrkirche zu St. Maria Magdalena, 

Sigismund Rudolph Ramhc h, geb. 6. Jan. r-744« 

Ein kleiner Nekrolog von dem am 10. Febr. 

zu Rom an einen gallichten Nervenheber verstorbe¬ 

nen dän. Gelehrten Zoega, steht in den Miscellen 

für die neueste Wehkunde 22. St. S. 87» St*n 

Weik über die ägiptischen Raiseimünzen ist aber 

nicht, wie dort der Titel angegeben, italienisch, 

sondern lateinisch ges hrieben. Seine Eilänterung 

der koptischen Handschriften des Boigianisclten Mu¬ 

seums zu Velletri ist im Mspt. vollendet. Er hin¬ 

terlässt überhaupt einen Schatz von handschriftlichen 

Arbeiten, worunter auch eine Topographie des alten 

Roms. 

Buchhändler- Anzeigen. 

Von dem , von allen Liebhabern und Rennern 

der Pomologie mit so allgemeinem und ungetheil- 

tem Be) lall aufgenommenen. Versuch einer systema¬ 

tischen Beschreibung in Deutschland vorhandener 

Rernobstsoi teil, von Dr. Aug. Fiiedr. Audi . Diel, 

ist nun das r ote Aeplelheft erschienen, welches wir 

hierdurch, als Beantwortung vieler an uns gesche¬ 

henen Anfragen, bekannt machen. Preis 20 gr. 

oder 1 Fl. 15 kr. 

Es enthält 4 0 Sorten. 

Englischer Costarapfel, quittenformiger Gulderling, 

rother Augustiner, Reyuolü’s König Georgs Apfel, 

jother Wiener Sommerapfel, polnischer MoTonki, 

weisser englischer Gewürzapfel, purpurrother VN itr- 

teragatapfel, rother Sommer-Api, englischer schar- 

lacbrother Sommerpepping , carmosinrother Kasta- 

uienapfel, grosser Mogol, Goldhäicben, Königin 

Sophiens - Apfel , weisse poitugiesisclie R.einettc, 

Pariser Rambourreinette , Franklin’s Golcpepping, 

Hugbes’s neuer Goldpepping, weisse norn ännische 

Weinreinette, Langton’s Sonder - Gleichen, englische 

scharlachroihe Parmäne, gestreifter Capendü, Grum- 

kower Wachspepping, kleiner süssei Kuwstiel, ro¬ 

ther holländischer Bellefleur, englischeSpiulsieinette, 
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Lcadington’s grauer Pepping, Parker’« grauer Pep- 

ping, früher englischtr Gewürzpenning, graue por¬ 

tugiesische Reinette, Reinette von Auvergne, Men- 

nonisten - Reinette , englische Wintergoldparmäne, 

der Mönchsapfel, der Assessorsapfel, gestieifter Jo¬ 

sephsapfel, gelber Ameiikaner, polnischer Zucker- 

aplel, reinettcnai tiger Frauenapfel. 

Der Preis für ein vollständiges Exemplar von 

16 Helten, ist 15 Thlr, 8 gr. oder 20 Fl. 50 kr. 

Andreäifclie Buclihandl. 

Lateinisches Element arbuch 

zum öffentlichen und Privat - Gebrauch von Fiiedr. 

Jakobs und D. J. W. Döring. is Bändchen. 

Vorbereitender Cursus. Auch mit dem Titel : La¬ 

teinisches Lesebuch für die ersten Anfänger. 8. 6 gr. 

oder 26 kr. £s Bändchen. Erster Cursus. 8- 8 gr. 

oder 36 kr. 

sind in letzter Michaelis - Messe bey mir er¬ 

schienen, das dritte Bändchen aber, welches den 

Ciclus schliessen soll, wird noch im Laufe dieses 

Sommeis nachfolgen. Leber den Zweck und den 

Plan giebt die Vorrede des ersten Bändchens die 

beste Auskunft und die Vereinigung dieser zwey 

Herausgeber bürget im voraus für den Werth die¬ 

ser neuen Schulbücher. Ich enthalte mich daher 

alles Lobpreisens, der Gebrauch deiselben hat schon 

bewiesen und wild ferner le.veisen, wie viel sie 

in Vereinigung mir: ..Döring’s Anleitung zum üeber- 

setzen aus dem Deutschen ins Lateinische“ zur Be¬ 

förderung eines giündlichen lateinischen Spiachstu- 

diums in Schulen wie beym Privat-Unterricht bey- 

tragen. 

Schulmännern die sich mit portofreyer Einsen¬ 

dung des Betrags in Sachs. Thalern aa5 gr. an mich 

selbst wenden überlasse ich: 

24 Exempl. i.Bdcbn 4 Thlr. 16 gr. g fl. 24 kr. 

24 Exempl. 2.B(ichn 6 Thlr. g gr. n fl, 

Jena im März 1809. 

Friedrich Frommann. 

Bey Johann Gottlob Beygang in Leipzig ist er¬ 

schienen : 

Sinapins, J. C., Schlesien in merkantilischer, geo¬ 

graphischer und statistischer Hinsicht. 4tes und 

letztes Bändchen, g, 21 gr. 

— — Ebendasselbe Schreibp. 1 Thlr. 

Complet alle 4 Theile Druckp. 3 Thlr. 5 gr» 
Schreibp. 4 Thlr. 
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FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 
» 

14. S t ii c k* 

Sonnabends, den 7. April 1 g o 9. 

Verzeichniss der für das Sommerhalbjahr 1309 

auf der Universität Leipzig angekündigten 

und am ß. May angehenden Vorlesungen. 

Hoa egetik des akademischen Lebens und Studi- 

rens, tragen vor HofTath P. O. Deck, 5 U, 6 T. 

in den ersten vier Wochen, öffentl. nach seinem 

Grundrisse, bey Schwickert, P. E. Brehm, akademi¬ 

sche Hodegetik, als Einleitung, sowohl zur Ueber- 

siclit der gesammten Wissenschaften, als zum rech¬ 

ten Gebrauche des akademischen Lebens, nach seinen 

Heften, 2 U. 2 T. Allgemeine Encyklo-piidie und Me¬ 

thodologie, lehren: M. Schönemann, nach Sulzer’s 

kurzem Begriff aller Wissenschaften (in seiner Dis¬ 

putations-Handlung zu haben), mit eingestreuter 

Bücherkenntniss, 4 U. 4 T- M. Schujfenhauer, n. 

s. Lehrbuche, 8 U. 4 T. 

I. Allgemeine Wissenschaften. 

I. Philofophifche Wijfenfehaften. 1) Encyklo- 

die der gefammten Philofophie. P. O. Ciifar 4 U. 4 

T. öffentl. 2) Archologie oder Fundamental-Philofo- 

phie. P. O. des. Krug, in zu bestimmend. Stunden. 

5) Pfychologie. P. O. Ciifar, 8 U. 2 T. P, E. 

Brehm 2 U. 4 T. M. Michaelis, nach Snells Lehr¬ 

buch der Philosophie, 2 T. in zu bestimm. Stund. 

M. Wendt, empirische Psychologie, 8 U. 4 T.; 

ingl. psychologische Uebungen , in zu bestimm. St., 

unentgeltl. M. Hand, 8 kJ. 4 T. 4) Gefchichte der 

Philosophie. M. Schujfenhauer, nach seinem Lehrb. 

2 U. 2T. M. Hand, 10U. 4T. 3) Theoretifche 

Philofophie. M. Michaelis, Logik und Metaphysik, 

auch Kritik der reinen Vernunft, 2 U. 4 T. 6) 

Logik und Metaphysik. Hofr. D. P. O. Platner, n. sein. 

Lehrbuche, 7 U, 4 T. a) Logik. P. O. Cäfar 8 U. 

4 T. P, O. des. Krug, in zu bestimm. Stund. P, E. 

Brehm, 8 U. 4 T. ingl. praktische Logik, gU. «T, 

öffentl. D. P. O. E. Platner, nach s. Lehrbuche, 

7 U. 4T. M. Schujfenhauer, nach Snell, 3 U. 4 T, 

b) Metaphyfik. P. O. Krug, g U. 4 T. üffentL D.* 

P. O. Platner, nach sein. Lehrbuche 7 U. 4 T. 7) 

Anthropologie. D. P. O. E. Platner, 1 x U. 2 T. 

8) Religionslehre. P. E. Clodius, nach sein. Grnndr. 

(Leipzig bey Tauchnitz) 9 U. 2 T. unentgeltl. 9) 

Natur- Staats- und Völkerrecht, P. O. Cäfar, nach 

LJ* Anton Bauer s Lein buch des N"aturrechts, IVIarb 

i8°8> 9 U. 4T. M. Wendt, 11 U. 4 T. Natur¬ 

recht: D. P. G. Tilling, Metaphysik des Naturrechts, 

ii U. 4 T. öffentl.; ingl. Naturrecht nach Hopfner,' 

1° kJ> 6 T. xo) Pädagogik. M. Schujfenhauer, 3 U. 

2 T. M. Lindner, Pädagogik u. Didaktik, 7 [J. Mont! 

u. Dienst, unentgeltl.; ingl. piaktische Hebungen in 

der Pädagogik, 7 U. Donn. u. Freyt. Physische Er¬ 

ziehungskunde, D.Kraufe, g U, 2 T. 

Ih Mathematifche Wijfenfchaften. 1) Arithme¬ 

tik und Geometrie. P. O. von Pr affe, 9 U 4 T 

öffentl. ingl.' Trigonometrie und Theorie der krum¬ 

men Linien, io U. 4 T. P. E. u. Observ. Rüdiger 

Arithmetik und Algebra nach Wolfs Neuem Auszug 

u. s. w., 3 U. 4T.; ingl. Stereometrie und ebene 

Trigonometrie, 3 U. 2 T. unentgeltl. M. Ouvrier 

11 U. 4 T. 2) Aftronomie. P. E. u. Observ. Rüdi¬ 

ger, Astronomie und in hellen Nächten Sternkennt- 

niss, nach Wolfs neuem Auszug aus den Anfangs¬ 

gründen aller mathematischen Wissenschaften 4 U. 

4 T.; mgl. praktische Astronomie, nach Darquier’s 

Lettres Paris 1736, deutsch Bresl. x 791 4 U. 2 T. öff 

JU- Phyjlk. 1) Philofophie 

O. TP eifs, x 1 U. 4 T. öffentl. 

Phyfik, P. O. Weifs, 4 U. 6 T. 

der Naturlehre, P. 

2.) Experimental- 

IV. Chemie. IX P. O. Efchenbach, 

s U, 4 T.; chemische licpcumeme, 9 

U. 2 T. 

CU] 
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V. Naturkunde. 1) Gefammte allgemeine Na- 

turgefchichte, D. P. O, Ludwig 11 U. 4 J • FX P. L. 

Schwägrichen, Fortsetzung, 7 U, jT. öffentl. 2) 

Natur gefcliichte der Menfchenfpecies, D. P. O. Lud¬ 

wig,, nach' s. Handbuche, 8 FF 2 T. 2) Botanik D. 

P. E. Schwägrichen, 6 U. früh und 4 FI. 2 1»» ingh 

praktische Botanik, 5 U. 2 T. öffentl, 4) Minera¬ 

logie, P. O, ppeifs, 2 U. 4 T. 

VI. Gewerbskunde, i) Oekonomie, P. O. 

Leonhardi, über die Hausthiere und das Hausgeflü¬ 

gel, 2 U. 4 T. öfFenth; in gl, über die gesanunte 

Land winhscliaft, 8 U. 4 T, 2) Forftwirthfchaft, P. 

O. Leonhardi, n. s. forstwirthschaftlichen Briefen, 

4 U. 4 T. - 

VII. Zoiatrik, M. Lux, Gesundheitserhaltungs- 

kunde der Pferde, Esel (und ihrer Bastarden), Rinde, 

Schaafe, Ziegen, Schweine und Hunde, 2 — 4 U, 

2 T., mit Excursionen in Hinsicht der Ställe, War¬ 

tung, Fütterung und Weide, D. Jörg, Entbindungs¬ 

kunst der Hausthiere, u U. 2T. 

VIII- Staats regier ungswijfcnfchaften. i) Politik, 

P. O. Arndt , über einige Gegenstände der Politik, 

li U. Donnerst, u. Froyt. öffentl. 2) Polizey- und 

Finanziviffenfchaft, P. O. Leonhardi, 5 U. 4 T, 3) 

Polizey der Stadt - und. Landwirthfchaft, P. O. Arndt, 

l j U. Mont, und Dienst, öffentl. 4) Cameralwiß'cn- 

fchaft, P. O. Leonhardi, nach Schmalz Encyclopädie 

(Königsberg i797) 3 FF 4 T. 

IX. Hiftorijche Wiffenfchaften. i) Gefchichte 

der JVlenfchheit, als Eiementargej cliichte der Univer¬ 

sal gefchichte , M. Lindner, 7 U. 2 T. 2) Allgemeine 

Welt■ u. Völker gefch i chte, Hfr. P. O. Beck, v. Erschaf- 

fuug der Welt bis auf die Theilung der karolingischen 

Monarchie 843, nach seiner kurzgef. Anleit. 10Ü, 

6 T. M. Schuffenhauer, nach Schröckh, 3 FF 4 P- 

3) Europäifcho Stuten gefchichte, M. Dippoldt, 2 U. 

4 T. unentgeltl, 4) Neuere Gefchichte von Deutfchland 

Hfr.P. O. Wenck, seit Ferdinand I, Regierung, n, Putter, 

3 U. 4 T. öffentl. *) Literatur der cleutfehen Ge¬ 

fchichte , P. O. TLenck, 10 U. 2 U. 5) Ueber aus- 

gewählte GegcnJ'tünde der Staats gefchichte des König¬ 

reichs Sachfen . P. O. Arndt, 10 U. 4"P' 6) Gefchich¬ 

te von Sachfen, Ass. D.P. O. Weiße, n. s, Lelxrbuohe 

9 U. 2 T. 7) Chrißliche Kirchengefcliichte, P. O. 

Beck, nach Schrökh, 9 U. 6 T. (in einem Jahr zu 

beendigen). D. P. E. Hopfner, 11 F. 4T-; ingl. Fie- 

formaiionsgeschichte, 5 U, 4 T, öffentl. M. Dippoldt 

7 U. früh 6 T. 8) Literargefchichte, P. O. Beck, 

nach Bruns, 4 T. in zu bestimm. Stund, privat. 

X. Philologie. 1) Morgenlandifche Sprachen. 

a) Hehräifche Sprache, P. O. Dindorf, 10 U, 2 T. 

P. E„ Rofenmuller, Hebungen in grammatischer Ana¬ 

lyse der Psalmen , r 1 U. Donnerst, u, Freyt. privat. 

P. E. Krüger, Anfangsgründe der hebr, Sprache, $ 

U, 2T.; ingl. ausgewählte Stellen des A, T. analy¬ 

tisch erklärt, zur genauem Kenntniss der hebräisch. 

Sprache, 11 U. 2 T. M. Pliifchke, 11 U. 4 T, priv. 

b) Syrifche Sprache, P. 0. Dindorf, in belieb. St. 

P. E. Meisner, nach Michaelis, 11 U. 2 T. c) Ara- 

Id]che Sprache, P. O. Dindorf, zn belieb. Zeit. P. E. 

pLofenmiiller, nach sein. Arab. Elementar- und Lese- 

Buche, 4 U. 2 T» öffentl, 2) Erklärung griechifcher 

und römifcher Schriftßeller. a) Erklärung griechifcher 

Schriftßellert P- O, Beck, über Euripides Cyklops 

(Ausgabe von Goes, Nüvnb. 1799), 5 U. Montag» 

u. Donnerst, öffentl., P, O. Hermann, über Aristo- 

phanes Wolken, 11 ü. 4 T. öffentl., D. P. E. Hopf¬ 

ner, über Sophokles Ajax, 1 ü. aT., P. E. Schäfer, 

über Xenoplions Anabasis, 3 U. 2 T. öffentl., M. 

Michaelis, über Xenoplions Hiero, in zu best. Stund. 

M. Roß, über Euripides Jo, 4 U. Mont, und Donn. 

M. Schulz, über Xenoplions Cyropädie, 4 T. in zu 

best. St. b) Erklärung römifcher Schriftjteller, P. O. 

Beck, über (des Pedo Albinov.) Consolatio ad Liviam 

(Lips. i733)> 3 FJ. Dienst, und Freyt. off., M. Ou- 

vrier, über Cicero’s Bücher de natura Deorum, 11 U, 

2T., M. Michaelis, über Cicero’s Bücher de natura 

Deorum, 2 T. in zu best. St., M. Kofi , über Cice¬ 

ro’s zweytes Buch de finibus, 4 U, 2 T. unentgeltl. 

M. Beck, über Sallusts Catilina, 1 U. 2 T. unentg. 

M. Hand, über Catulls Gerichte, 9 U. 2 T. unentg. 

*) Hebungen im Erklären der alten Schriftßeller, 

Hfr.P. O. Beck, mit der pliilol. Gesellschaft, 4 U. 2 T. 

P. O. Hermann, mit der philolog. Gesellsch. in den 

bestimmt. St., P. E. Clodius, in den best. St. Fort- 

setz. privat. 

XI. Unterricht.in neuern Sprachen. i)/m Fran- 

zößfehen, Pr. d'Apples (Cours de Litterature, 4 U. 4 

rl.) Fiathe, Pajen, 2) Im Englifchen, M. Schuffen¬ 

hauer, zu bei. Zeit, Fromm, zu bei. Zeit. 2) Im 

Italienifchen, Fiathe, Lect. publ., 2 T. öffentl. 4) 

Im Spanifchen und Portugiejlfchen, Fromm, zur be¬ 

liebigen Zeit. 

XII. Schöne Wiffenfchaften. 1 ) Aefihetik, 

P. O. Krug, in zu best. Stund., M. Michaelis, nach 

s. Entwurf der Aesthetik, 5 U. 2 T., M. pVendt, 

ästhetische Uebungen in den best. Stund. 2) Poetik, 

P. E. Clodius, Theorie der Dichtungsarten aus Bey- 

spielen classischer Dichter entwickelt, nach s. Ent¬ 

wurf einer systemat. Poetik, Leipzig, bey Härtel 4 

IJ. 2T. öffentl,; ingl. Literargeschichte der Poesie, 

insbesondere der Deutschen,- 5 U. 4 T. priv. 

XIII. T erfchiedene Uebuvgen, P. O. Beck, im 

lat. Schreiben und Disputiren, 4 U. Mont, und Donn* 

P. O. Cäfar, Examinii-Uebungen in allen Theilen 

dev Philosophie, 9 U. 2 T., P. O. Dindorf, Dispu- 

tir - und Redeübnngen, 2 T. zu belieb. Z„ M. P,oß, 

im latein. Schreiben und Disputiren, 5 LF Dienst, u. 

Freyt. privat., M. TVendt, im latein. Schreiben und 

Reden, zu bei, Zeit., M. Dippoldt, wird 2 Tage in 



zu bestimm. St. seine historische Gesellschaft hal¬ 

ten und in andern zu bestimm. Stunden Lxamiiia- 

torian über beliebige Thtile der Geschichte. 

II. Fakultäts - Wissenschaften. 

A) Vorlefuiigen über die theologischen fFijfsnfchaften. 

I. Bibelerklärung. i) Erklärung der Bücher des 

J. rl., P. O. Dindorf, üb. d. B. Sanurelis, 3 U. 4 T. 

öffentl.; ingl. über den Prediger n U. 2 T., P. E. 

JVleisner, über das B.lliob, io U. 2 U. öffentl,; ingl. 

über den Jesaias, ioU. 4 T., P. E, Rofenmuller, über 

einige wichtigere Stellen des Jesaias 4 U. Mont. u. 

Dienst., P. E. Krüger, über die vorzüglichsten Psal¬ 

men, 11 U, 4 T.; ingl. übei die classischen , beson¬ 

ders in der Dogmatik wichtigen Sfellen des A. T., 

2 G. 4 T., M. u. lheol. ßacc. Pliifchke, über ausge- 

Wählte Psalmen, 11 U. 2 T. unentg.. 2) Herme¬ 

neutik des N. T., Dmh. D. P. Q. Keil, 3 U, 6 T. u. g U. 

2 J., nach sein. Handbnclie, Eeipz. 1809 Key E. C. 

. V Ogel. 5) Erklärung der Bücher des N. T. , D, 

P. O. Heil, über das E angetium Johannis, 8 U. 

4 T. öffentlich, D. P. O. rittmann , über die 

Briete Pauli an die Piömer und Galater, 10 U. 4 T. 

ölte ml., P. O.. Beck, übei Matthäi Evangelium mit 

voransgescijickter kurzer Heirhenevtik, Anfang des 

Cuisus, 7 U. b T., P. E. Schott, über die Briefe an 

die Epheser und Philippei , Anfang eines exegeti¬ 

schen (Jursus über die Paulinischen Briefe, 4 U. 4 

T. ; ingl. Uebungen im Erklären der evangelischen 

Perikopen in latem. Sprache, 2 T. in zu best .Stund.- 

P. E. JVleisner, über den Brief Jakobi, 5 CJ. 2 T. 

D. P. E. Hopfner, über das Evangelium Johannis, 7 

U. 4 T., M. Pliifchke, Pauli Biiefe an die Korin¬ 

ther, 8 U. 6 T., M. Schulz, über die Reden Jesu, 

unentgeltl. ist zu bestimm. St. 

H. Apologetik, P. E. Krüger, 9U. 2 T. öffentl. 

HI. Chrijtliche Kirchengejdächte, D. P. O. Titt- 

mann , von dem sechzehnten Jalnhundert 

bis auf unsere Zeiten, 2 U. 4 T. Anderer Vorle¬ 

sungen über die Christi. Kirchengeschichte s, oben 

unter den allgemeinen Wissenschaften, VIII. 7. 

IV. Syftematifche Theologie. 1) Biblifche Glau¬ 

benslehre desN. T„ P. E. Schott, Mont. u. Donnerst. 

6 U. fi iih , I'ortsetz, und Beschluss, unentgeltlich 

2) Dogmatik, D. P.. O. Tittmann, 11 U. 4 T.,- 

P. E. Schott, 10 U. 6 X. ( binnen einem Jahre 

zu vollenden.) P. E. Krüger, über vorzüglich wich¬ 

tige Materien aus der Dogmatik, Kirchengeschichte 

und Symbolik, für diejenigen besonders, welche 

ihren theologischen Curaus bald absolviren, 4 U. 4 

T. *) Examinir- Uebungen über die Dogmatik, D. 

P. O. Keil, nach Reinhard1 s Sätzen, 4 U. 6 CJ. Be¬ 

schluss, D. P. O. Tittmann, m den gewöhn¬ 

lichen Stunden, P. ü. Dindorf, nach Reinhards 

Sätzen, in zu bestimm. Stunden, P. E. Krüger, 10U. 

4 T. 

V. Grundfätze der chriftlichen Askedk, D. P. O. 

Tittmann, 10 CJ. 2 T.j 

VE Homiletik, P. E, Schott, über sein Lehrbuch: 

Kurzer Entwurf einer Theorie der Beredsamkeit, 

mit besonderer Anwendung auf die Kanzelberedsam- 

heit, (Leipzig, bey Barth, 1.807.) 2 U. 2 T. öffentl.; 

(binnen einem Jahre zu vollenden.) P. E. Krüger, 

Fortsetzung der homiletischen Uebungen in zu best. 

5t., M. Goldhorn, Forts, der homiletischen Uebun¬ 

gen, 4 U. Donnerst, und Freyt. 

VH. Katechetik, Dmb. D. P. Prim. Rofenmül 

ler, 11 Lr. Montag und Dienst., nach seiner An¬ 

leit. zum Katechesiren, 

VIII. Pafioralu djfenfchafi, Dmh.D. Rofenmül- 

ler, P. Prim., 9 U. 4 T., nach .seiner Pastoral- 

An Weisung zum Gebt auch akademischer Vorlesungen 

Leipz. 1788* öffentl., ;M. Goldhorn, schriftliche und 

mündliche Unterhaltungen über Gegenstände derPa- 

storal - Ascetik , 5 U. Donnerst. 

IX. Disputir- Uebungen, D. P. O .Tittmann, 

Disputatorium über theol. Gegenstände, in zu best. 

Stund,, P. O, Dindorf, in zu best. St. 

B) Forlefun gen über die Rechtswiffenfchaften. 

I. Encyklopädie und Methodologie , Ass. D. P. O, 

Erhard, nebst Mittheilung eines Studienplans, 7 p. 

2 T., Ass. D, P. O. WeiJJe, nach Eisenhart , 10 U. 2 T,. 

D. P. E. Diemer, nach Eisenhart, mit Rücksicht auf 

die neuesten staatsrechtlichen Veränderungen, 3 U. 

2 T. öffentl., D. Wenck, nach einem eignen voiher 
mitzutheilenden Studienplan, 3U. 2 T., M. J. V. B. 
Beck, nach Eisenhart, 2 U. 2 T., M. J. V. B. Wie- 

famL, nach eignen Sätzen, 9. U. Dienst, u. Freyt. 

II. Praktifches Völker- und Gefandtfehaftsrecht, 

D. P. O. Erhard, praktisches Gesandtschaftsrecht n. 

Martens Precis du droit des gens etc., 3 U. 2 T., 
D. P. O. Diemer, zu belieb. Zeit in deutscher , lat. 

oder französ. Sprache, priv,, M. I. V. B. Wiefand, 

nach Precis etc. 3 U, Mont. u. Donnerst. 

III. Süchßfches Staatsrecht, Ass. D. P. O. TFeiJJe, 

10 LJ. 4 T. öffentl. 

IV. Theorie der Gefetzgebuug, D. P. O. Erhard, 

Theorie der Criminal- und Poiizey - Gesetzgebung, 

11 U. 2 T. 

V. Privatrecht. 1) Rumifches. a) Gefchichte, 

D. P. O. Stockmann, nach seiner neuesten Ausgabe 

des Bacluschen Lehrbuchs, Leipz. 1807. gr. 3. im 

Barth. Verl., 11 U. 6 T., Ass. D. P. O. Haubold, n.s. 

Abrisse 11 U. Dienst., Donnerst, u. Freyt,, u- 8 U. 

Mittw. u. Sonnab., mithin 5 T., D. Biener, n. Bach, 

7 U. 4 T. unentgeltl., D. JWenck, nach Hugo, 10 U. 

6 T. unentgeltl., *-) Ueher die Gefetze undEinrichtun- 

D4*3 



gen, welche die Römer von den Griechen entlehnt haben 

M« I. V. ß. Platner , b) Erklärung einzelner (Quellen 

e) a Ueber die Gefetze der zwölf Tafeln, D. P. O 

Stockmann, 10 U. 4 T. öffentl., c) Syftem. aa) In- 

ßtitutionen, Dhr. D. P. O. Raa, 10U. 4 P off., D. P. 

O. Hauhold, D. Biener, 11 U. 6 T., D. Moosdorf er- 

Rofsberger, D. Wende, 9 TJ. 6X., D. Haafe, 8 U. 

6 X., M. I. V. B. Reichel, 9 U. 6 U,, M. Kretfchmann, 

I. V. B., 7 U. 4 X„ M. I. Y. B. Bauer, 9 U. 6 X., 

M. I. V- B. Beck, 9 U. 6 X., I. V. B. Rajißlber, 4 U. 

6 T. , sämmtl. n. Heineccius. bb) Pandekten, I). 

P. O. Tilling, 6 u. 7 U. 6 T, Ass. D. P. O. Maller, 7 «. 

9 U. 6 X., D. Biener, 8 u. 10 U. 6U. sämmtl. nach 

Hein., I. V. B. Liekefett, ß tu ioU. 6 X., nach Hell¬ 

feld, nebst Anzeige der Abweichungen des Kais. Fran¬ 

zösischen Rechts, M. I. V. B, Reichel, 7 u. 2 U. 6 

T. nach Hellfcld, 2) Deutfehes Privatrecht. D. P. O. 

pVeifje, nach Runde, § U. 6 T.. 5) Ueber die Sächß- 

fchen Cenßlitutionen und Dec jionen, foivohl die alteren, 

als die neueren, D. P. O. Haubold, 10U. 4 X. öff. 

4) Franzößfches Civilrecht, I). P. O. Tilling, nach 

Spangenberg, 6 T. in zu bestimm. St. 5) Einzelne 

Theile und Lehren. a) Handels- und Wechfeirecht, 

M. I. V- B, Reichel, nebst dem Process, 4 U. Mont,, 

Mittw. u. Freyt., I. V. B. Rapßlber, nebst dem Pro¬ 

cess, mit besonderer Rücksicht auf den Napoleon¬ 

scheu Handels - Codex, 9 U. 2 T. unentgeltl. b) 

Ueber die Lehre von derInteßlat Erbfolge, D. Haafe, 

9 U. 2 T. c) Ueber die Lehre von der Verjährung 

nach, gemeinen und Sächßfchen Rechten, D. Kori 4 

U. 2 T. d) Ueber die Lehre von Klagen und EAn- 

reden, D. Kees, nach Böhmer, 9 U. 4 T. e) Die 

Lehren des römißhen Rechts von Beßitz und Eigenthum, 

vorzüglich durch ihren Gegenjutz erläutert, 13. FVeack, 

4 U. 2 T. 1) Ueber die Verbindlichkeit der Alexan- 

drinifchen Kaufleute, die durch den Krieg zerßtörte Bi¬ 

bliothek zu erjetzen, aus der L. RJtodia de jactu er¬ 

läutert, D.Apel, 10 U. Sonnab. 

VI, Kirchenrecht, Hofr .P. Pr., u. Ord. Biener, n, 

Xudw. Böhmer, 9 U. 4 X. öffentl., D. P. E, Maller, 

nach Böhmer, g U. 6 T., M. I. V. B. Schneider, n. 

Böhmer, 6 T. zu bei. St. 

VII. Lch'nrecht, Dtnli. D. F. O. Hau, n.Böhmer. 

11U. 5 X., mit Ausschluss des Montags, D. P. O. 

LVeiJfe, nach Böhmer, 9 U. 4 T., D. P, E. Müller, 

nach Böhmer, 1 o U. 6 T. 

VHI. Criminal recht, D. P. O. Erhard, nach Mei¬ 

ster, IoU. 4 T., D. P. E. Müller, römisches Critni- 

nalrecht, 2 U. 2 T. öffentl., I. V. B. Liekefett, nach 

Püttmann, 3 ff* 6 T. *) G efdachte des Crimiufslrechts 

D. P. O. Erhard, 3U. 4 T. öffentl. 

IV. Praktißhe Rechtsu ijfenfchaften, 1) Gemei- 

ner und Sädßjcher Procefs, 13. P, Piiin. u. Ord. Bie¬ 

ner, nach seinem Buche: Systema processus iudicia- 

jii, edit, sec. xgoö. 10 U. 4 X., D. P, O. Tilling, 

nach Gribnev, 9 U. 6 T,., D. P. E. Diemer, naeh 

Bier.ers Systema Proc. Judic., 3 U. 4 T. D.TWoos- 

derfer - Rofsberger , nach Pfotenhauer, g U. 4 T. ; 

ingl. über den summarischen Process: nach eignen 

Sätzen, g U, 2 X., I. V. B. Liekefett, nach Biener’s 

Systema process., und Formularen, 2 U. 6 X., M. 

I. V. B. Reichel, nach Kiiorre, 8 U. 6 X., M. I. V. 

B. Sohneider, 9 H. 6 X.; ingl, summarischen Pro¬ 

zess, 2 U. 4 T. privat., I. V. B. Rapßlber, Prozess 

in geringfügigen Rechtssachen, nach Haubold’s An¬ 

leit. zur Behandlung geringfügiger Rechtssachen etc. 

Leipz. 1307, 2 U. 2 X., 2) Concursprocefs, D. 

Kori, nebst der Lehre von der Rangordnung der 

Gläubiger nach seinem Buche: System des Con- 

curspvocesses etc. Leipzig, 1807, 4 U. Mont, und 

Dienst. 5) Criminalprozefs, D. P. O. Erhard, 10U. 

2 X., *) Praktifche Anleitung zur Führung des Civil- 

und Criminal - Prozejßes, D. Junghans, mit Ausarbei¬ 

tungen, 1 U. Mont, und Donnerst. *) Uebungen 

in allen Arten der Ausarbeitungen aut der gericht¬ 

lichen und aujßergerichtlichn, fo wie aus der Staats¬ 

und Canzelley - Praxis, mit befonderer Rilckficjit auf 

Vertheidigungsfchriften, D. P. O. Erhard, 9 U. 2 T.» 

I. V. B. Liekefett, nach Pütters Anleit. Göttingen, 

ißo2. und Formularen , 10 U. 6 X. 4) Referir-und 

Decretirkunßt, D. P. O. Erhard, 9 U. 4 T., D. Kees, 

mit Ausarbeitungen, n. s. Lehrbuch, ßü. 4 X., L>. 

Junghans, nach Püttmanns Lehrbuch , mit Ausarbei¬ 

tungen , 9 U. 4 T. 5) Notariatskunßt, M. I. V. B. 

Kretfchmann, 7 U. 2 T, 6) Unterhaltungen über An- 

Wendung der Gefetze auf vorkomncvnde Fälle, in Be¬ 

ziehung auf wirklich vor gekommene zw eifelhafte Rechts¬ 

fälle, D. Kori, 4 U. Donnerst, und Freyt. unentg. 

X. Verfchiedene Uebungen. 1) Examinir- Uebun- 

gen. a) Ueber verfchiedene Theile der Rechtswiffen- 

fchaften, D. P. O. Rau, 2 U. 2 T., D. KeeS, D. Kori, 

6 X,, D. Moosdorf er-Rofsberger, privat., M. I. V. B. 

Schneider, M. I. V. B. Kretfehmann, M. I. V. B, Bauer, 

M. I. V. B. Beek, I. V. B. Rapßlber, sämmtl. zu be¬ 

lieb. Zeit. b) Ueber die Inßtitutionen, D. P. O. Til¬ 

ling , 2 CJ, 6 X., D. P. E. Müller, 4 T. zu belieb. 

St., D. P. E. Diemer, nach Heineccius, 4 2 X. 

unentg., D. Kori, 6 X. zu belieb. St., D. Moosdor- 

fer-Rofsberger, privat., M. I. V. B. Kretfchmann, M. 

I. V. B. Platner, M. I. V. B. Bauer, I. V. B. Rapßl¬ 

ber, zu belieb. Zeit. c) Ueber die Pandekten, D. P. 

O. Tilling, 3 U. 6 T., D. P. E. Müller, 6 X., D. Kori, 

nach Ordnung der Hauboldschen Monogrammen, 6 X. 

D. Moosdorfer-Rofsberger, priv., M. I. V. B. Kretfch- 

y-niann, M. I. V. B. Platner, sämmtl. zu belieb. St. 

M. I. V. B. Bauer, I, V. B. Rapßlber, zu belieb. Z. 

d) Ueber den Prozefs, D. Kori, 4 T. zu belieb. St., 

D, Moosdorf er - Rofsberger, 2 U. 6 T., M. I. V. B. 

Reichel, 4 b. Dienst., Donners', und Sonnab., M. 

I. V- B. Kretfchmann, M. I. V» B. Bauer, L V. B. 



Rapfiber, sämmtl. zu belieb. Zeit. 2) Qisputir- 

Vehlingen, D. P. O. Ran, 10U. 2 T., D. - P. O. 

Stockmann, 10U. 2 T., D. P. O. Tilling, 2 T. in zu 

bestimm. St. X). Biener, 2 T. in zu bestimm. Stund. 

D. Haafe, M. I. V. B. Bauer, M. I. V. B. Beck, sämrnt* 

lieh zu belieb. Z. 

C) lrorlefungen über die medicinifclien LL‘Jfen- 

fcliaften. 

I. Propädeutik des medicinifchen Studiums, D. 

P. E. Burdach, nach seinem Lehrbuche, 11 U. 2 T., 

II. Anatomie, D. P. O. Rofenmiiller, Examinir* 

Äbungen über die Anatomie, in zu bestimm. St. 

III. Physiologie, Hofr. D. P. O. Plattier, Li- 

terar - Geschichte der Physiologie, 10 U. 4 T., D. P. 

O .Kühn, nach Hildebrandt, 8 U. 6 T., D P. E. 

Purdach, 11 U. 4 T., D. Leunc, nach eign. Sätzen, 

9 U. 4 T., L>. Jörg, vergleichende Physiologie, gU. 

4 T., D, Kraufe, 11 U. 4 T. 

IV. E inleitung in die Pii eher künde der prakti- 

fchen Jlledicin, L>. P. O. Ludwig, nach seinem Lehr- 

buclie, 4 U. 4 T. öffentl. 

V. Nofologie, D. P. E. Burdach, 2 U. 2 T. 

öffentlich. 

VI. Semiotik, D. P. O. Ludwig, nach eignen 

Sätzen , 9 U. 2 U. 

VII. Therapie , D. P. O. Platner , über 

die Augenkrankheiten, 10 U. 2T„ D. P. E. Eisfeld, 

.Fortsetzung der Uebungen durch Krankheitsfälle, 7 

U. 2 T„ D. P. E. Reinhohl, Klinik im klinischen 

Institut im Lazareth, g U, 6 T. öffentl.; ingl. spe- 

cielle Therapie, 7 CJ. Dienst., Wittwochs, Freytags 

und Sonnabends, D. P. E. u. Prof. Clarus, über die 

Knochenkrankheiten, 10U. 2 T. öffentl.; ingl. über 

die chronischen (zweyter Theil der speciellen The¬ 

rapie), 8 U. 4 T.; und über die Augenkrankheiten, 

g U. 2 T., D. Leune, über die Behandlung der chro¬ 

nischen Krankheiten, 5 U. 4 T.; ingl. von der Er¬ 

kenntnis und der venerischen Krankheiten, 2 U. 

2 T., D. Dähne, über die venerischen Krankheiten 

und deren Behandlung, 11 U. 2 T., D. Heinroth, 

über die Geisteskrankheiten , 2 U. 2 T., D. Kraufe, 

allgemeine Therapie, 3 U. 4 T. > ingl. über Knocheii- 

krankheiten, 5 U. 2 T., D. Jorg, über Klumpfüsse u. 

deren fleilart, n. s. Lein buche, 2 T. in zu best. St. 

VIII. Chirurgie, D. P. O. Rofenmiiller, 10 U. 

4 T. öffentl. 

IX. Entbindungskunde, D. Richter, nach Stein, 

ix U. 4T.; ingj. über die Behandlung der Schwän¬ 

gern und Wöchnerinnen, 11 U. 2 T., D. IMüller, 

3 U. 4 T.; ingl. praktische Uebungen für angehen¬ 

de Gebuitshelfer, g U. 6 T.; und über die Krank 

beiten der Schwängern, Gebährenden und Wöchne¬ 

rinnen, 10 U. 2 T,, D. Jorg, nach seinem Lehrb. 

11 U. 4 T. 

X. Heilmittellehre, D. P. O. Kühn, von de» 

Wirkungen der versebiednen Luftarten auf den mensch¬ 

lichen Organismus, 11 O. 4 T. öffentl., D. P. O. 

Efchenhach, medicinische und chirurgische Materie* 

11 U. 4 T., D. P. E. Eisfeld, nach Arnemanu, u U. 

4 T., D. Haafe, 8 U. 2 T. 

XI. Pharmacie, D. P. O. Efchenhach, Experimen¬ 

tal Eharmacie , 2 U. 4 T. öffentl. *) Receptirkunjt, 

D. P. O. Efchenhach, in einer noch zu best. Sr. 

XII. Gerichtliche Arzneywiffenfehaf’t, D. P. O. 

und Decan Platner, 8 U. 4 T. öffentl. 

XIII. JVLeditinifche Polizey, D. P. O. Ludwig, 

nach Hebenstreit, 10 U. 2 T., D. P. O. Kiilin, nach 

Schmidtmüller, 3U. 4 T. 

XIV. Verfchieilene Uebungen. 1) Examinir- Ue¬ 

bungen, D. Efchenhach, über die Chemie, Fortsetz, 

des im vorigen halben Jahre angefangenen Collegii, 

8 U. 2 T., D. Kraufe, 7 U. 2 T. 2) Uebungen int 

Schreiben und Disputiren, D. P. O. Efchenhach, 11 

U. 2 T.» D. P. E. u. Pros. Clarus, 4 Mont. D. Leune, 

4U, 2T., D. Haafe, 7 U. 2 T., D.Kraufe, 7 U. 2 T. 

Der Stallmeister Richter, der Fechtmeister Köh¬ 

ler, ingleichen die Tanzmeister Olivier und I\lalter, 

und der Universitäts - Zeichenmeister M. Capieux, so 

wie der Kupferstecher Schröter,, ertheilen gehörigen 

Unterricht. Es können sich auch die Studirenden 

des Unterrichts der bey hiesiger Zeichnungs- Mah¬ 

ler- und Architektur - Akademie angestellten Lehrer 

bedienen. 

Verzeichniss der auf der Universität Witten¬ 

berg für das Sommerbalbjahr 1809 angekiin_ 

digten Vorlesungen. 

A) Allgemeine TVissenschaften. 

1) Philofophie. Fortsetzung des philosophi¬ 

schen Cursus, P. O. Grohmunn, 9U. 4T. 

1) Theoretifche: Logik und Metaphysik, publ. 

P. O. Gröhmann, 8 U. 4 T. 

2) Praktifche: Moralphilosophie, publ. P. O. 

D. Sclunid, 9 U. 4 T. 

5) Angewandte philofophifche LPiffetifcliaften, 

5 Empirische Psychologie, P. O. Klotzfch, 7 U. 4T. 

Pragmatische Anthropologie, P. E. D. Dzondi, 8 

U, 4 T. Encyklopädie der schönen Wissenschaften 

und Künste, P. O. Klotzfch, 2 U. 2 T. Naturrecbt, 

Cand. Schmidt, 11I). 4 T. Staats - und Völker¬ 

recht, Polizey - und l'inanzwissenschaft, P. O. Pölitz, 

4 T. nach seiner Encyklopädie der philosophischen 



Wissenschaften, 2r Th eil. Aesthstik, gratis, P. O. 

Pölitz, 9 U, 2 T., nach s. Encyklopädie der philoso¬ 

phischen Wissenschaften, 2r Theil, Leipzig 18°8* 

Pädagogik, P. O. Pölitz, privat. IoU, Mittw.; n, 

s. Encyklopädie der philosophischen Wissenschaiten 

2r Theil. 

2) JMathematik, Natur gefchichte, Botanik, Phy- 

und Rariieraliftik. Trigonometrie, P. O. Stein- 

häuf-er, die optischen Wissenschaften, publ. P. O. 

Steinhäufer, 2 U, /j T. Zoologie, Forlsetz. P.E. D. 

Nitzfeh, IU. 4 T. Naturgeschichte des Menschen, 

publ., P. O. D, Langguth, l U. 4 T. nach Ludwig. 

Ueber die Beschaffenheit der einzelnen thicrischen 

Geschöpfe, in.it Vorzeigung derselben im lebenden 

oder todten Zustande, P. E. D Nitzfeh. Mineralogie, 

P. O. D. Langguth, £ U. 2 T,, nach Karstens miner* 

Tabellen, Berlin ißoß. Allgemeine Botanik, publ,, 

P. E. D. Nitzfeh, 2 U. 2 T. Specielie Botanik, mit 

Besudlung des botanischen Gartens, P, E. D. Nitzfeh 

7 U. 2 T, Encyklopiidie der Kanieralwissen$chaften, 

publ., P. O. Afsmann, i i U. 4 T. Mathesi-s forensis, 

Berg- und Saltnenrecht, P. O. Afsmann. Civil- und 

Militär - Architektur, Architektonische Zeichnungs¬ 

kunde privat. P. O .Afsmann; auch erbietet sich ders, 

die scriptores rei rusticae zu erklären. 

5) Gefchichte. Universalgeschichte, bis zum 

Jahr 1492, P. .0. Pölitz, 9 U. 4 T. nach s. kleinen 

Weltgesch. Leipzig ißoß. Geschieht« des neunzehn¬ 

ten Jahrhunderts, publ. P. O. Pölitz, 1 1 U. 4 T. 

Die heiligen Alterthümer der Römer, P. O. Henrici, 

5 U. 4 T. Geschichte der Poesie der Griechen und 

Körner Adjunct und Piector Loheck, 2 T. 

4) Clafßfche Literatur. — Sprachen. 1) Orien- 

talifche; Anfangsgründe der hebräischen Sprache, 1 

U. 2 T. Anfangsgr. der syrischen Sprache, 9 U. 2 T. 

Interpretation eines syr. oder arab, Schriftstellers, P. 

O. Anton. 2) Occidentalifche. a) Griechische, üb. 

Platon’s Phädon , F. O. Raahe, ß U. 4 T. b) liömi- 

fche, über Tacitus Germania, publ., P. O. Henrici, -4 

(J. 4 T. über Horaz Episteln, publ. P. O. Klotzfch, 

5 U. 4 T. üb,Virgils Eklogen, P. O. Kiotzfch, ß U. 2 T. 

5) Praktifche Uehungen. Im Elaboriren und 

Interpretiren, P. O. Henrici, priv. Im Disputiren. 

P. O. Grolimann, 4 U. 2 T. Im Disputiren und In¬ 

terpretiren , ?. O. Fiaahe. Fortsetzung der Uebun- 

gen im Seminarium, P, O. Pölitz. 

B) Besondere Facultätsxvissenschaften. 

i) Theologie. 

1) Encyklopädie und JVLethodologie der Theolo¬ 

gie. Adj. u. Diak. Heuhner, 4 U. 4 T. 

2) Einleitung ins Alte Teftament, Adj. JVLöfsler 

3 U. 4T. 

3) Exegefe, a) Neuteßamemtliche, die Briefe an 

die Korinther, publ. P. O. D. Weher, 9 U. 4 T. 

die Briefe an die Römer, Galater etc., Probst P.‘ O. 

I). Schleusner, 2 U. 4 T. die kleinen Paulinischen 

Briefe, publ. P. O. Raahe, 11U. 4 T. Dieselben 

Adj. und Diak. Wunder, 4 T, d-11 Brief an die Rö¬ 

mer, Adj. und Diak. Heuhner, 5 U- 4 T. b) Allte- 

ßamenthehe, ausgewählte W eissagungen des JVsaias, 

publ. Propst P, O. D. Schleusner, 10 U. 4 T. die 

Weissagungen des Jesaias1 publ., P. O. Anton, x U. 

4 T. über die Genesis, Adj. Möfsler 1 U. 4 T. 

4) Dogmatik , Forts. P. O. D. Weher, 10 U. 

4 T. publ. P. O. D. Tzfch irner, g U. 4 U. 

5) TVloraltheologie, Fi opst P, O. D. Schleusner, 

7 U. 4 T. 

6) Symbolik, P. O. D. Weher, i U. 2 T. 

7) Kirchen gefchichte, P. O. D. Tzfchirner, 5 U. 

6 T, nach Schröckh. Fortsetz. P. O. Raahe, 9 U. 

6T. Geschichte der Ketzereycn, P. O. D. LE eher, 

ß U. 2Ü. 

ß) Dogmen gefchichte, Adj. u. Diak. EEunder, 

10 U. 4 T. nach-August!. 

9) Homiletik, publ. Generalsup. P. O. D. Nitzfeh, 

nach J. W. Sßlunid’s Anleit, zum popul. Kanzelvor- 

trage, 2 Theile, Jena 1795. 

1 °) Praktifche Uehungen, Fortsetzungen der ho¬ 

miletischen Uebungen, Generaisup, P. O. D. Nitzßh, 

Mont. 4 U. Katechetische, Derselbe, Donneist. Ho¬ 

miletische Uebungen, Propst P. O. D. Schleusner, 

Fortsetzung der Disputir - und Sclireibübungen , P. 

O. D. Tzfchirner, Fortsetz, der Examinir-' und Dis- 

putirübungen, Adj. und Diak, Heuhner, Desgl. Adj. 

JVLöfsler. 

II. Iuriclif che, 

1) Encyklopiidie der Rechtswiffenfehaft, P. E. 

D. Schumann, 5 LJ. 2 T. Fortsetz., D. Zaehariä, 

xi U. 2 T. 

2) Rechts gefchichte. a) Gefchichte des rönii- 

fchen Rechts, publ. HGAss. P. O. D. Kliigel, 9 U. 

4 1. nach Schorch, D. Zaehariä, 9 U. 6 T. b) 

Gefchichte des deutfehen Rechts, P. O. D. Schmid, 

D. Zaehariä, 11 U. 4 T. 

3) ■ Injtitutionen, publ. HGAss. P. O. D. Klien, 

2 U. 4 T. P. E. D. Schumann, Io U. 6 T. u. 5 LJ. 

4 T., D. Grundier, 6 T. D- Zaehariä, 5 U. 6 T. 

Cand. Tifcher, Cand. Schmidt, io U. 6 T. nach 

Heineccius. 

5) Ueber Inteftat- Erbfolge, P. E. D. Andrea, 

11 U. 2 T. 

• 6) Criminalreclit. Die allgemeinen Grundsätze 

von Verbrechen und Strafen , publ., Plofr. P. O. D. 

Stähel, II U. 4T. Die einzelnen Verbrechen und 

Strafen nach deutschem und besonders sächsischem 

Rechte, Hofr. P. O. D. Stähel, 5 U. 4T. 

7) Kanonifches Recht und namentlich deutsches 
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Kirchenrecht, publ. Appell. R. Ordin. D. TT7iefand} 

II U. 4 T. nach Böhmer. 

8) Proteßtantifches Kirchenrecht, Cand. V. Nord- 

heim, uacli Ilommel. 

g) Sächfifches Recht, HGAss» P. O. D. Kliert, 

n U.4X . nach Schott. 

10) Das im Königreiche Sachfen geltende Privat¬ 

recht, publ. HGAss. P. O. D. Pfotenhauer, 10 U, 

4 X. Catid. Tifeher. 

11) Lehnretht, IIGAss. P. O. D. Klien, 10U. 

6 T. nach I’öhmer. 

12) Civilprozeßs, IIGAss. P. O. D. Pfotenhauer 

II U. 5 T. P. E. D. Andrea, 10 U. 6 X. u. i U. 4T. 

Ig) Referirkunft, Appellar. R. Oid. D. Kpiefand, 

8 U. 2 T. nach Wilke» Theoretisch und praktisch,, 

HGA8S. P. O. D. Pfotenhauer, 5 U. 2 T. 

14) Praktißdie Uebungen, im Referiren , HGAss» 

P. O. D, Kliigel, im Dispusiren , P. E. D, Andrea,. 

4 U. 2 T., Fortsetzung der Refeiir - Examinir- und 

Disputi) Übungen, P. E. D. Schumann, im Disputiren, 

D. Griindler, im Examiniren und Referiren,. D. 

Pfotenhauer, ltu Disputiren u. Examiniren , Cand. 

von Nordheim, im Disputiren, Cand. Tifeher, im 

Disputiren und Examiniren , Cand. Schmidt 

III. JNedicinifche. 

l) Encyklopädie der Nie di ein, publ. P. E. D. 

Dzondi, 9 U. 2 T. 2) Allgemeine Gefeliichte der 

IVTedicin„ P. Ö. D. Kletten, 10 U, 4 T. 3) Organo- 

nomie, pnbi. P. O. Subst. D, Erdmann, 7 U. 4 T. 

4) Phyßologie, publ. P. O. D. Seiler, 10 U. 4 T. 

nach Ilildebrandf» 5) Oßeologie, publ. P. E. D. 

Oslislo, iU. 2 T. 61 Anthropologie. P. E. D. Os~ 

lislo, 4 T. 7) Pathologie, P. O. D. Kletten, 3 U. 

4 X. 8) Theorie der Fieber und Fieberkrankheiten, 

publ. P. O. D. Kletten, II U. 4 X. 9) Ueber die fy- 

philitifchen Krankheiten, P. E. D. Dzondi, 9 U. 4 X. 

10) Semiotik, P. O. D. Kletten,- 11 U. 2 X. 11) 

Chirurgie, P. O. D. Seiler, 2 U. 4T. 12 ) Theorie 

der Entbindungskunjt, D. Schweickert. 13) Gericht- 

liehe Arzneyivijfenf chaft, P. O. D. Seiler, 4 U. 4 P« 

14) Yharmacologie, P. O. Subst. D. Erdmann, 8 U. 

4 X. 15) Receptirkunft, D. Schweickert, gratis. 16) 

Yraktifche Uebungen, Disputatorium u. Examinator. 

P. O. D. Kletten, Examinat. über Anatomie, P. O. 

D. Seiler, Disputii Übungen , gratis, P. O. Subst, 

D. Erdmann, 2 l Examinir - und Disputii Übungen 

P. E. D. Oslislo. 

Attsseidem geben im Reiten der Stallmstr. Starke, 

in der fianz., italien. und engl. Sprache derLector Reck, 

im Fechten und Voltigiren der Fechtmstr. Düring, im 

Zeichen der Zeichenmstr, IMofebath und im Tanzen 

der Tanzmstr. Simoni Unterricht» 

Verzeichniss der auf der Universität zu Gies¬ 

sen für das Sommerhalbjahr angekündigten 

Vorlesungen und Uebungen, deren Anfang . 

auf den 24. April gesetzt ist. 

A) Theologie. 

1) Die theologische Encyklopädie und Bücher- 

kenntniss trägt Geistl. Geh. R. P. O. D. Schmidt von 

9—10. U. vor. 2) Bibelerklärung a) des Alt. Test. 

Die kleinen Propheten erklärt P. O. T). Kiinöl von 

4 — 5 U, Salomo’s 'Sprüche P. O. Pfannkuthe von 8 

— 9 U. Das Buch Esther, derselbe von 11 — 12 IR 

b) des Neuen Testam. Das Evang. Luc. P» O. D. 

Kiinöl von 2 — 3 U. der Brief an die Römer P. O, 

Dießenbach 11—12 U. 3) Die Kirchengeschichte 

des Alt. Test, trägt Geh. R. P. 0,D. Schmidt 10—nU, 

vor.. Die neuere christl. Kirchengeschichte Super. 

P. O. D. Palmer 7—-8 U. nach Schröckh, 4) Die 

christl. Glaubenslehre ders. 8 — 9 U» nach Moms. 5) 

Examitiirübungen über die Dogmatik stellt Sup. P. O. 

D. Palmer 2—5U.au. Die Homiletik lehn derfelb4 
3—4 U» theologische Disputirübungeu stellt P. O.D» 

Kiinöl an» 

B) Rechtsgelehrsamkeit. 

1) D as Natur- und Völkerrecht trägt nach Gros 

Oberappeliat. R. P. O. IX Grolman 8—9 U. vor. 2) 

D ie Piechts - Geschichte nach Selchow Geh. R. P, O. D. 

Büchner. 3) Die Institutionen des Piöm. Piechts nach 

pjraldeck F. O. Id. Arens 10—II U, und Mont. Dienst, 

und Donnerst, 5 — 6 U. 4) Die Pandekten nach 

Hellfeld Geh. P. O. D. Büchner von 9 u. 11 U. 5) 

Von der Vormundschaft nach dem Rom. Rechte, han¬ 

delt P. O. D. Arens 4— 5 U. 6) Das Staatsrecht 

des Piheinischen Bundes lehrt P. O. D. Jaup nach 

eignen Dictateu. 7) Das deutsche Privatrecht rach 

Selchow Geh. R. P. O. D.Nlufäus 10—n L . ß) Das 

Handlungs- und Wechselrecht, derfelb e, nach eign. 

Lehrbuche 5—4 U. 9) Das Lehnrecht nach Böh¬ 

mer P,0. D. Jaup 6—7 U. 10) Das Kirchenrecht 

P. O. D. Arens- 8—9 U. 11) Den Code Napoleon 

erklärt P. O. D. Jaup zweyroal täglich. 12) Dia 

Erklärung des Code Napoleon setzt fort und vollendet 

Oberappellations R. P. O. D. Grolman 6—7 U. 13) 

Die Theorie des gerichtl. Verfahrens in bürgerlichen 

Rechts-Streitigkeiten entwickelt Oberappellations R» 

P. O. D. Grolman nach eignem Lehrbuche 7—8 U. 

sechsmal und 5 — 4 U. dreymal. 14) Die Theorie 

des Kriminal-Processes derfelbe, nach eignem Lehr¬ 

buche 4 — 5 U. 15) Exaroinatoria hält Geh. R. P. 

O. D. Mufäus Examinatoriurr. über die Pandekten P. 

O. D. Arens. Praktische Vorlesungen Geh. R. P. O. 

D. Mufäus 3—4 U. und P. O. D. Arens. 
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C) Arzneykundc. 

1) Mcdicinische Encyklopädie und Methodolo¬ 

gie lehrt nach Conradi um 11 U. P. O. D. Nebel. 

a) Pliarmacie trägt Geh. R. P. O. D. 1Müller 11 

U. nach Retzius vor. Ueber Naturgeschichte im hö¬ 

heren Sinn, oder über die graduelle Entwicklung der 

gefammten organifchcn Natur, von der ersten Peegung 

derselben bis zur Erscheinung des Menschen, lieset 

nach seinem bey Heyer erscheinenden Lehrbuche. 

Darstellung der gesammteu Organisation 1 809 mit Vor¬ 

zeigung der zur Versinnlichung dienenden Präparate, 

wöchentlich 5 mal Prof, D. JVilbrand. Phyfiologie 

des Menfclien lehrt, nach Walthers Physiologie Lands¬ 

hut i807> wöchentlich g mal, derfelhe. 5) Allge¬ 

meine Pathologie, nach eignem Plane um g U. Me- 

dicinal R. P. O. D. Balfer. 4) Semiotik um 7 U. 

nach Sprengel P. O. D, Nebel. 5) Arzneymittellehre 

um 5 U. P. D. Schulz. 6) Allgemeine Therapie, 

nach eignen Heften 4 U. Medicinal R, P. O. D. 

Halfer. 7) Die Lehre von der Erkenntniss und Hei¬ 

lung der besondern Krankheitsformen derfelhe, in zu 

bestimmenden Stunden. g) Chirurgie trägt P. O. D. 

Schulz um 9 U. vor. 9) Geburtshülfe derfelhe nach 

Froriep um io U. 10) Gerichtliche Arzneykur.de, 

nach Roofe um 2 U. derfelhe. 11) Von den Vieh¬ 

seuchen handelt P. O. D. Nebel 10 U. 12) Me¬ 

dicinische Liteiärge8chichte trägt derfelhe um 2 U. 

vor. — Für Naturgeschichte, Anatomie, ver¬ 

gleichende Anatomie, Physiologie und die damit in 

Verbindung stehende Disciplinen ist unlängst Hr. P. 

O. D. Wilbrand berufen worden, 

D) Philosophische Wissenschaften.' 

a) Philosophie in engem Sinn: Logik und Me¬ 

taphysik von 4 U. P- O. Schaumann, nach eignem 

Leitfaden. Philosophische Moral uro 10 U. derfelhe. 

Philosophie der Kunst oder Aesthetik um 5 U. der¬ 

felhe. Pädagogik und Didaktik P. Theol, O. Dief- 

fenhach 11 U. b) Mathematik und militärifche 

f 'J ijfenfchaften: Reine Mathematik 6 U. P. O, 

Schmidt nach eignem Lchrbuche. Ebne und sphäni- 

sclie Trigonometrie 10 U. derfelhe. Analysis Major 

und P. O. Cämmerer x 1 U. Praktische Geometrie 

7 U. derfelhe. Militärische Architektur g U. derfelhe. 

Anweisung zu geometrischen Zeichnungen, derfelhe. 

0) Naturlehre und Naturgefchichte; Ueber das Stu¬ 

dium der Natur lieset wöchentlich 2 mal in noch zu 
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bestimmenden Stunden Prof. 0. D. Wilhrand: Chemie 

11 U. P. O. Schmidt. Den zweyten Tbeil der Phy¬ 

sik, enthaltend Astronomie, Geographie und Meteo¬ 

rologie derfelhe 3 U. nach eignem Leitfaden. Natur¬ 

geschichte des Pflanzenreichs Geh. R. P. O. D Mül¬ 

ler nach Linne 6 U. Dendrographie nach seinem 

Lehrbuche g U. P. O. Walther. Mineralogie Hof¬ 

kammer R. Emmerling in z. bestimm. St. Botanische 

und mineralogische Excursionen leitet G. R. P. O. D. 
Müller. d^ Staats-und pkonomijehe pj^ijjenfchaf- 

ten: Staats-Wirthschaftslehre oder Finanz und Steuer¬ 

wesen Geh. Reg. R. P. O. Crome 4 U. Politik der¬ 

felhe 11 u. Statistik, derfelhe 3 U. Forst - Wissen¬ 

schaft, nach eignem Lein buch P. O. Walther 10 U. 

Anweisung zur Verfertigung cameralistischer Aufsätze 

gibt Geh. Reg. R. P. O. Crome. e) Gefchichtt: All- 

gem. Weltgeschichte trägt vor P. O. Snell 11 U. 

Neuere Europäische Geschichte derfelhe 3 U. Die 

Geschichte Deutschlands bis auf die neuesten Zeiten 

Geh. R. p. o. D. Mufäus 2 U. dieselbe 11 U. P. O. 

Snell. Diplomatik, theoretisch und praktisch 10 U, 

Syndicus Oefer, Allgemeine Literärgeschichte 11 U. 

P. O. Schaumann. i) Orientalifche Philologie : he¬ 

bräische Grammatik P. O. Rumpf, die Anfangsgründe 

der Arabischen Sprache P. O. Pfannkuche. g) Classi- 

sehe Philologie und Alterthums - IJ iffenfchaft; Des 

Demosthenes Fvede von der Krone, erklärt P. O. 

Rumpf. Pindars Oden 5 U. M. Welker. Horazens 

Bi iefe X . O. Rumpf. Juvenals Satiren P, O. Schau- 

inann 5 U. Geschichte und Alterthümer des Römi¬ 

schen Piechts bis auf Justinian, nach Hauhold's Histo- 

ria iuris Romani, tabulis synopticis secundum Ba- 

chium concinnatis illustrata Lips. 1790. 1 U. M. 

Zimmermann. Geschichte der griechischen Kunst 5 

U. M. TPelker. h) Neuerp Sprachen: theoretisch¬ 

praktische Vorlesungen über die französische Sprache 

hält P. E. Chastel. Derselbe erklärt les comedies de 

Terence par Madame Dacier, mit Beziehung auf seine 

kleine französische Sprachlehre, und setzt seine fran¬ 

zösischen privatissima fort. Die italienische Sprache 

lehrt M. Welker, 

Unterricht in freyen Künsten und körperlichen 

Uebungen ertheilen : im Reiten, Universitäts-Stall¬ 

meister Frankenfeld; in der Musik Universitäts - Mu¬ 

siklehrer, Cantor Ahlefeld; im Zeichüen Universi¬ 

täts-Zeichenmeister Dickore; im Tanzen, Univer¬ 

sitäts-Tanzmeister und Interims-Fechtmeister Bruti- 
nelle. Im Fechten, derfelhe. 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

15. Stück» 

Sonnabends, den 15. April 1809* 

Nachricht. 

Was bereits mehrere hiesige und auswärti¬ 

ge Gelehrte von den Fähigkeiten und Kennt¬ 

nissen des achtjährigen Sohnes des Herrn Pre¬ 

diger Dr. TVitte zu Lochau bey Halle, Karl, 

in öffentlichen Blättern gerühmt haben, kön¬ 

nen auch wir, nach eigner und wiederholter 

Prüfung, bestätigen. Eben so sehr, als wir 

seine Kenntniss der griechischen, lateinischen, 

französischen, italienischen und englischen 

Sprache bewunderten, hat uns seine Urtheils- 

kiaft, seine rege Wissbegierde, die Lebhaftig¬ 

keit seines Geistes, sein kindlicher Frohsinn 

und seine körperliche Gesundheit, die keine 

Spuren von überspannter Anstrengung der 

Geisteskräfte zeigt, erfreuet. Möge nur der 

Vater und Lehrer dieses seltenen Kindes in 

einem günstigem Wirkungskreise Gelegenheit 

finden, jenen ausgezeichneten Anlagen, wel¬ 

che er, so wie es ihm in seiner bisherigen 

Lage möglich war, nach einer ihm eignen 

Methode trefflich entwickelt hat, die alog¬ 

ischste Ausbildung zu geben ! 

Leipzig, den 4. April 1809. 

Die Redactoren der N. L. L. Z. 

Ueber die combinatorische Methode. 

(Fortsetzung des im fünften Stücke abgebro¬ 

chenen Aufsatzes.) 

18. Am meisten ist das combinatorische Con- 

struiren einer Menge von Anschauungen, unter de¬ 

nen man etwas zweckdienliches und neues zu lin¬ 

den hofft, dann zu empfehlen, wenn man Ent¬ 

würfe zu Kunstprodukten macht, die in Kants ästhe¬ 

tischem Systeme freye (vage) Schönheiten genannt 

werden *). Dahin gehören vorzüglich alle Verzie¬ 

rungen, welche, wie die in den letzten Paragra¬ 

phen angeführten geometrischen Mosaiken und Git¬ 

ter und wie die Linienschnörkel a la grecque, gar 

kein bestimmtes Object abbilden, sondern nur eine 

gefällige, symmetrisch geordnete Verbindung von 

mancherlcy Strichen, Punkten und Figuren darstel¬ 

len sollen. Auch sind dahin alle Verzierungen zu 

rechnen, die aus Theilen bestehen, welche zwar 

den Theilen wirklicher Objecte ähnlich, aber die¬ 

sen entweder nicht treu nachgebildet oder zu einem 

phantastischen, kein bestimmtes Vorbild in der Na¬ 

tur habenden Ganzen zusammengesetzt sind, wie 

die Sterne und Hosen der Decorateurs, die mit 

mancherley Zierrathen behangenen und umflochte¬ 

nen Stäbe, Ketten-, Schlangen- und Schneckenzüge, 

womit man die Glieder der Säulenordnnngen, der 

Gesimse und Prachtgefässe, die Einfassungen der 

Tapeten u. a. m. auszuputzen pflegt; desgleichen die 

phamastisc'nen Laubzweige, Blumen und Thiere, 

woraus zuweilen die Arabeskenmaler ihre Gewinde 

und Schnörkel zusammensetzen u. s. w. Bey Erfindung 

*) Kritik der ästhetischen Urtheilskraft §. 16. 

[i5] 



aller dieser Ziergebilde treibt die an kein bestimm¬ 

tes Vorbild gebundene Einbildungskraft ein freyes 

Spiel und bringt, eben weil sie von keinem Be¬ 

griffe geleitet wird , wenn sie nicht ein glückli¬ 

cher Zufall begünstiget, oft eine Menge von Miss¬ 

geburten hervor, ehe sie eine Gestalt findet, die 

den Schönheitssinn anspricht und den Geschmack 

befriediget. Ahmte man jenes Spiel durch Combi- 

nation (von Worten, Zahlen und Figuren) nach, 

so könnte man gleichsam den Zufall beherrschen, 

indem man gewiss wäre, alles was er geben kann, 

auf seinem Wege zu finden? zugleich aber könnte 

man dieses Spiel so einrichten, dass sich das Brauch¬ 

bare nicht unter einem Hauten unnützer Combina- 

tionen verlöre, sondern grösstentheils Verzierungen 

zum Vorschein kämen, die wenn auch an sich nicht 

immer ausgezeichnet schön, doch geschickt wären, 

an die rechte Stelle gebracht k), das Werk, das sie 

schmücken sollten, wahrhaft zu verschönern. 

Mit gleicher Ungebundenheit spielet die Ein¬ 

bildungskraft unter den Künsten , die vorübergehen¬ 

de Erscheinungen darstellen, in der Tanzkunst; 

dann nämlich, wenn sie nicht eine dramatische 

Folge mimischer Bewegungen, sondern nur gefällig 

abv,wechselnde Pteihen jener wiilkülirlichen, an sich 

nichts bedeutenden Bewegungen erfindet, aus denen 

die Pas und Touren der Tänze (im engem und ei¬ 

gentlichen Sinne) zusammengesetzt sind. Auch hier, 

wo so viel Willkür herrscht, müsste es, wie bey 

jenen freyen Schönheiten der Künste des Raums 

möglich seyn, sich durch Zcicliencombination eine 

Menge gefälliger und neuer Bewegungen so wohl 

einzelner Tänzer als des ganzen Chors zu ersinnen, 

die, mit Geschmack aussewählt und einem Ganzen, 

dessen Charakter sie zusagten, eingewebt , viel¬ 

leicht jene Abwechselung gewäiiren könnten , welche 

man wenigstens bey theatralischen Tänzen mit 

Fiecht erwartet, aber selbst auf berühmten Theatern 

oft vermissen soll. Wirklich scheinet den altern 

Meistern, die im siebzehnten Jahrhundert diesen 

(nicht mimischen) Theil der Tanzkunst so sehr ver¬ 

vollkommnet, jene Methode nicht ganz unbekannt 

gewesen zu seyn; es finden sich manche Spuren da¬ 

von in den Schriften**) die uns ihre Theorie auf* 

bewahret haben. 

19. Mit mehr Einschränkung zu empfehlen 

ist die Aufstellung einer Menge von Combinatio- 

*) Mit einer anheingenden Schönheit verbunden, 

in ein organisches nach einer Idee geschaffe¬ 

nes Ganzes cingeflochten, 

**) Besonders in Schriften von deutschen Tanz¬ 

meistern, als Pasch, Behrens, Taubert u. a. m. 

nen zur Auswahl bey Entwürfen von Werken der 

architektonischen Künste, als Gebäuden, Geräthen, 

Gelassen u. s. w„ Hier ist der Willkür weit we¬ 

niger überlassen, da sich durch den Zweck, dem 

diese Produkte dienen sollen, die Zahl und Grösse, 

so wie die Hauptumrisse, die Stellung und Ver¬ 

bindung ihrer Theile immer ziemlich genau be¬ 

stimmen lassen. Indessen ist dem Künstler damit 

nicht alle Freyheit benommen; er darf die Theile, 

wenn er nur gewisse Extreme nicht überschreitet, 

bald vermehren, bald vermindern ; er darf manchen. 

Theilen der Ilauptumvisse eine andere Richtung 

geben; er kann, ohne dass dabey die Bestimmung 

des Ganzen leidet, die Anordnung mancher Tlieilö 

abändern; er kann endlich mit den Verzierungen 

abwechseln, ohne den ästhetischen Charakter, den 

er dem Ganzen zu geben, für gut befindet, umzu¬ 

stimmen, Bey diesen Variationen seiner Hauptidee 

ist noch immer viel Mannichfaltigkeit möglich und 

in so weit könnte er sich allerdings der Zeichen- 

combination bedienen, und durch schnelle Ueber- 

siebt einer Menge in seinem gegebenen Falle mög¬ 

licher Variationen auf solche zu kommen , an die 

er bey freyer Ausbildung seiner Idee schwerlich 

gedacht hätte. Was oben über die -Disposition 

von Garrenplanen gesagt worden, lässt sich auch 

auf die Disposition der Plane von Gebäuden an¬ 

wenden. Wie man auf Abwechselung in den Ver¬ 

zierungen kommen kann, hat der letzte Paragraph 

gezeigt. Selbst in den Proportionen sind weit mehr 

Variationen möglich, als man gewöhnlich annimmt, 

und es wäre zu wünschen, dass ein scharfsinniger 

und unbefangener Forscher, der die Bauart keiner 

Nation für die einzig musterhafte hielt, diese Ge¬ 

heimnisse der Zahlen mit mehr Glück ans Licht 

zöge, als J. J. Schübler, in dessen Ars inveniendi *) 

Es war sehr natürlich, dass man auf derglei¬ 

chen Gedanken kam, da man damals den 

Tanz sorgfältigst zergliederte, um seine Ele¬ 

mente in der neuerfundenen (oder vielmehr 

nur vervollkommnten) Cholegraphie zu bezeich¬ 

nen. So oft man etwas in seine Elemente zer¬ 

legt und Zeichen für diese Elemente er¬ 

findet, so liegt es sehr nahe, auch auf Com- 

bination derselben zu denken. 

*) Nach dem weitschweifigen Titel dieses schon 

oben angeführten Buchs sollte es lehren, die 

in dem antiken Progressionsquadrat der Luna 

durch Zahlen, Buchstaben und Linien verhüllte 

entia invisibilia aufsuchen, eine jede ideam 

characteristicam durch die expositionem ele- 

mentariam linearum combiniren, die geome- 
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einzeln« sinnreiche Einfälle unter einem Haufen 

abetitheuerlicher, kabbalistischer Träumereyen begra¬ 

ben liegen. 

20. Am wenigsten railisam scheinet die An¬ 

häufung von Combinationen, um darunter für ei¬ 

nen bestimmten Fall etwas nutzbares zu finden, 

dann zu seyn, wenn man sich die Vorstellung 

von einem Objecte (einer Sache oder Handlung) 

bilden will, an dem sich durch den Begriff von 

seinem Zwecke die Zahl, Qualität und Ordnung sei¬ 

ner Theile genau angeben lassen. Diess , ,sollte 

man meynen , müsste immer Statt finden, so oft 

man die Regeln einer praktischen Wissenschaft auf 

eine dadurch zu lösende Aufgabe auwendet ; dabey soll 

gar nichts nach Willkür, sondern alles nach Gründen 

bestimmt werden und es scheint also ganz über¬ 

flüssig, sich durch Combination mehrere mögliche 

Auflösungen seiner Aufgabe vorzustellen, da man die 

beste unter allen durch die Regeln sicher zu finden 

sich Hoffnung macht. Indessen wird doch , wenn 

diese Hoffnung nicht trügen soll, vorausgesetzt, 

iheils, dass diese Regeln wirklich zuverlässig sind 

lind hinreichend ins Detail gehen, theils dass das 

Subject, welches sie an wenden will, dieselben ge¬ 

hörig kennt und im Gedächtniss hat * *). Bedenkt 

man nun, wie häufig eins von beyden und beydes 

zusammen nicht Statt findet, so sieht man wohl, 

dass selbst bey diesen Aufgaben., wo man glaubt 

nur einen Weg einschlagen zu können, comoinato- 

rische Versuche mehr Wege zu finden, gar nicht 

immer zu verwerfen sind. 

l\Ian denke sich z. B. einen Privaterzieher, wel¬ 

cher einen Lectionspian entwirft und weil et , wie 

so häufig vorkömmt, nicht genug Stunden für alle 

ihm vorgeschriebene Lehrgegenstände hat, mehrete 

derselben in einer Lection zu vereinigen suchen 

muss**). Die Pädagogik stellt für dergleichen Fälle 

Irische Proportion und reguläre malerische und 

optische Erfindungskunst erlangen n. s. w. 

Auch in Scliüblers Schriften über die Baukunst 

sind ähnliche Ideen verstreut. 

*) Je mehr Regeln bey einer Aufgabe concurri- 

ren, je mein- sie in der Wissenschaft zerstreut 

sind, je schlechter diese geordnet ist, desto 

schwerer ist cs, immer alles gegenwärtig zu haben, 

was bey der vorliegenden Aufgabe zu berück¬ 

sichtigen ist. 

**) Z. B. mit dem Unterrichte im Lesen und 

‘ Schreiben Verstandesübixngen an nützlichem 

Lese- und Schreibestoff, mit dem Unterrichte 

in einer fremden Sprache bey'm Uebersetzen, 

einige Regeln auf; doch bleiben diese, da es un¬ 

möglich scheint, auf die unzähligen , gedenkbaren 

Modificationen solcher Fälle Rücksicht zu nehmen 

mir im Allgemeinen stehen. Jeder also, der eine 

darunter begriffene Aufgabe zu lösen hat, muss su¬ 

chen durch Betrachtung aller dabey zu beachtenden 

-Umstände *) und durch Aufsuchen anderer dahin 

einschlagender, im Systeme der Pädagogik verstreu¬ 

ter Regeln sich selbst für seine Aufgabe das Detail 

der Auflösung zu erfinden. Hieibey aber könnte er 

allerdings die Zeichencombination mit Vonheil an¬ 

wenden. Hätte z. B. jener Privaterzieher 3 Lehr- 

gegenstände und ging die 23 Combinationen, die 

sich daraus formiren lassen, in Beziehung auf die 

speciellen Umstände seiner Aufgabe durch, so wür¬ 

de er dadurch gewiss auf manche in seinem Falle 

mögliche Vereinigung von Lehrgegenständen kom¬ 

men , worauf ihn weder jene allgemeinen Regeln, 

noch sein eignes , freyes Nachsinnen zugeführt 

hätten. 

Den nämlichen Dienst konnte ihm die Zei¬ 

chencombination leisten, wenn er bey der Einthei- 

lung seiner Schulstunden die Ordnung, in der die 

verschiedenen Leciionen täglich oder wöchentlich 

auf einander folgen sollen, bestimmt. Er brauch¬ 

te, wie sich versteht, nielit alle mögliche Verse¬ 

tzungen dieser Stunden durchzugehen; bey mehrern 

Lectionen lässt sich gemeiniglich sehr bestimmt an¬ 

geben, welche Stellen in der Reihe der Lehrstun¬ 

den für sie die vortlieilhaftesten sind; er hätte also 

Uebung in der Muttersprache, mit dem Sprach¬ 

unterrichte Sachunterricht und dergl. mehr. 

In Beziehung auf die letztere, sehr beliebte 

Combination warnt JSiemeycr (Grundsätze der 

Erziehung. 5te Ausg. Th. 1. S.55G) mit Recht 

sehr vor der Realiensucht. 

*) Diess sind vorzüglich die eigentümlichen An¬ 

lagen seiner Zöglinge, die Fortschritte, die sie 

schon gemacht haben, ihre künftige Bestim¬ 

mung u. a. ra. So giebt es z. B. Köpfe, und 

noch dazu gute Köpfe, die man umsonst mit 

dem Sprachunterrichte beschäftigt; so hat zu¬ 

weilen der Lehrer seinem Vorgänger, der nichts 

als Realien trieb, viel nachzuat beiten und muss 

umgekehrt überall dem SachunierrickteSprach- 

unterricht anzuknüpfen u. gleichsam einzusch War¬ 

zen suchen.; so kann man jungen Leuten, die 

nicht studiren sollen, nicht genug Sprachunter¬ 

richt, besonders in der Muttersprache geben, da sie 

späterhin, sich selbst übet lassen , die trocknet 11 

Sptachstudien gewöhnlich vernachlässigen u s w 
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nut die übrigen rerrückÜclien Lehrstunden auf die 

Art, wie oben §. 14. gezeigt worden, zu perrau- 

tiren, um zu probiren, ob er auf diesem Wege 

manchen Vortlieil für seine Lehrstundeneintheilung 

entdeckte, der ihm bey der gewöhnlichen freyen 

Meditation verborgen geblieben wäre. 

Auf gleiche Art könnte man sich der Zei- 

ehencombination bey Entwürfen zur Eintheilung 

der Zeit, über die man in einer vorliegenden Pe¬ 

riode des Lebens frey disponiren kann, bedienen. 

Die flegeln, welche dafür manche Systeme der 

Moj al *) und Klugheitslelrre aufstellen, bleiben ge¬ 

wöhnlich sehr im Allgemeinen stehen; jeder muss 

sich also die speciellen Regeln für seinen Fall mit 

Hinsicht auf seine individuellen Anlagen und Ver¬ 

hältnisse selbst zu erfinden suchen. Wer es weiss, 

wie viel von einer wohlgeordneten Folge unserer 

Handlungen abhängt, wie viel darauf ankömmt, 

dass wir für diejenigen, welche wir in beliebigen 

Zeiten verrichten können, immer die Zeit wählen, 

wo sie am besten gelingen; wer ferner weiss, wie 

mannichfaltig sich jene Folge anordnen lässt, da 

wir z. B, schon viererley, was wir thun wollen, 

auf vier und zwanzigerley Art auf einander folgen 

lassen können, der ist gewiss nicht geneigt, die 

erste beste Eintheilung, die ihm einfällt, als Ge¬ 

setz für sich festzusetzen; vielmehr wird er den 

Gegenstand einer sorgfältigen , vielseitigen Ueber- 

legung nicht unwürdig finden. Glaubte er nun 

in der Zeichencombination eiu Mittel zu finden, 

zu manchen neuen und fruchtbaren Ansichten sei¬ 

nes Zeiteintheilungsplans zu gelangen, so dürfte er 

dieses Mittel, so seltsam es auch scheinen mag, an¬ 

zuwenden, eben so wenig scheuen, als er bey ei¬ 

nem Plane für die Regulirung seiner Einnahme und 

4us£abe nicht die Mühe scheut, manches auf dem 
— O # 

Papiere auszurechnen, worüber sich nicht gut ein 

Ueberschlag im Kopfe machen läset. 

So liess sich auch von der Anordnung man¬ 

cher Arten von Arbeiten und Geschäften, wozu die 

ökonomischen und politischen Wissenschaften Anlei¬ 

tung geben, zeigen, dass dabey die Zeichencombi- 

natien manchen neuen Gedanken und nützlichen 

Einfall an die Hand geben kann; zumal wenn man 

*3 Die Ursachen, warum manche ethische Sy¬ 

steme darüber gar keine festen Piegeln, son¬ 

dern nur. allerley schwankende Rathschläge auf- 

steilen , hat Schleierm ach er an mehr als einer 

Stelle seiner Kritik der Sittenlehre sehr klar 

gemacht. 

ein Ganzes von verschiedenen Arbeiten oder Geschäf¬ 

ten , welche mehrere Subjecte zu verrichten haben, 

organisiren will. Dabey ist es fast unerlässlich, 

eine Art von Berechnung anzustellen und nichts 

kann den Gang derselben besser leiten als die Com- 

binationslelire. Ich hake mich aber hierbey nicht 

auf, da ich weiterhin auf die Methode der com- 

binatorischen Auflösung dieser und aller ähnlichen 

Aufgaben wieder zurückkommen werde. 

C. A. Seniler. 

Miscellen aus Dännemark. 

Am 2. März verlas Prof, und Pastor Fabritius 

in der dänischen TVissenschaftsgesellschaft eine ge¬ 

naue Beschreibung aller Geräthschaften, die die 

Grönländer beym Seehundfang gebrauchen. _ An 

demselben Abend wurde der berühmte Preisende 

Alexander von Humhold zum ausländischen MitMie- 

de der Gesellschalt erwählt. 

Die Preisaufgaben, die dds Landhaushaltungsge¬ 

sellschaft für das nächste Jahr ausgesetzt lia% bezie¬ 

hen sich auf die Bereitung von Salz aus Seetang, 

und auf den Krappbau. 

Am 16. Febr. verlas Hr. Prof. Castberg in der 

kön. medicinischen Gesellschaft physisch-medicinisclie 

Betrachtungen über die Stadt Pisa und ihre Gegend 

Ara 2. März verlas in der königl, medicini¬ 

schen Gesellschaft Hospitalmedicus Roggert eine Ab¬ 

handlung : uescriptio epidemiae variolosae havnien- 

sis aestate iS°8 in nosoc. civili observatae. 

Das höchste Gericht zu Kopenhagen hat wieder 

ein musterhaftes Beyspiel von Fleiss und Sorg¬ 

falt im Abmachen sämmtliclier eingekommener Sa¬ 

chen gegeben. Von 196 im vorigen Jahr einge¬ 

klagten Sacken, sind nach dem Berichte des Justi- 

tiarius in diesem Gerichte 172 zu Ende gebracht, 

und nur 24 Sachen übrig geblieben, welche letzte¬ 

ren alle Ost- oder Westindische sind, die nach 

dem Befehl Sr. Königl. Majestät übergangen wer¬ 

den sollen, so lange diese Kolonien in feindlicher 

Gewalt sind. Der König hat darauf unterm s.j, 

f. M, sein besonderes Wohlgefallen dem Gerichte 

darüber zu erkennen gegeben. 

In einem Kopenhagner Blatt liest man raehre- 

res über die Gesellschaft zur Veredlung des Hand¬ 

werkstandes in Dännemark, Die Repräsentanten die- 
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ser Gesellschaft sind Graf Schimmelmann, geheime 

Piatli Moitke, OberhofmarschalL Hauck und Confe- 

l-enzrath Oie Mailing, und die Administi atiousco- 

mittee derselben besteht aus Geiieralkriegscommissär Ha¬ 

vert, Etatsrath Heger, Justizratlx Abilgaard, Ilof- 

preuiger Christiani, Prof. Warb erg , Assessor Beh¬ 

rens und Fabrikant Conradt. In den 8 Jahren , die 

diese Gesellschaft besteht, hat sie viele gemeinnützi¬ 

ge Kenntnisse unter den Handwerkern verbreitet. 

Unter Aufsicht der Comittee sind in den Winter¬ 

monaten Vorlesungen über Mathematik, Geographie, 

Mechanik u. Piechtschrcibung gehalten worden. Auch 

hat Hofprediger Christiani jede Wroche eine Vorlesung 

über Gegenstände, mit denen jeder gebildete Mann, 

bekannt seyn muss, gehalten. Ebenfalls ist unter 

Conradts Aufsicht eine praktische Lehranstalt für 

Metallarbeiter eingeiichtet , wo sie des Abends 

Unterweisung in den praktischen Fertigkeiten er¬ 

halten , die man gewöhnlich in den Werkstätten 

der Metallarbeiter "Teint. 

Der als Lehrer bey der Kronprinzessin ange- 

stellte Professor Guldberg in Kiel, bestimmt einen 

Theil des Betrags einer auf den diessjährigen Ge¬ 

burtstag des Königes in den Druck gegebenen Rede, 

welcher sich auf 5oo Thlr. belief, zur Unterstü¬ 

tzung von 6 unvermögenden Studenten bey der Ko- 

penhagner Universität, und diese Summe ist jetzt 

an 4 Normänner, i Dänen und i Isländer unter 

den dortigen Studirenden zu gleichen Theilen ver¬ 

theilt worden. 

Dem Vernehmen nach hat der Consul JJ7est 

seine vortreffliche Gemähldesammlung , die zwar 

nicht sehr gross aber reich an seltenen Originalen 

aus deT Vaterländischen und Italienischen Schule ist, 

und die inan auf 5° bis 60000 Thlr. schätzt, an 

den König gegen eine jährliche Leibrente abgestan¬ 

den, und ein grosser Theil derselben soll zur Ver¬ 

zierung der Zimmer auf dem Schlosse Christiansburg 

bestimmt seyn. 

Dem Dr. Wedel Simonsen ist von der Gesell¬ 

schaft der Wissenschaften für seine Uebersicht der 

ältesten Geschichte des Nordens ihre silberne Me¬ 

taille als Achtungsbeweis zuerkannt, und beschlos¬ 

sen worden, dass diese Abhandlung in die Schrif¬ 

ten der Gesellschaft aufgenommen werde. 1 ^ 

In der ordentlichen Versammlung der Land¬ 

haushaltungsgesellschaft am 22. März, theiite unter 

andern Hr. Kammerrath Reiche der Gesellschaft 

eine Abhandlung über den Fiseebau, und einen 

Nachtrag zu seiner schon sonst eingereicluen Ab¬ 

handlung von den neueren Erfahrungen über den 

R-übsaamenbau mit. Hr. Sundal legte dev Gesell¬ 

schaft ein Model eines von ihm erfundenen Spar¬ 

ofens vor. Hr. Justizrath Martini, der Cassierer der 

Gesellschaft, theilte einen Bericht über die Casse 

mit, woraus hervorging, dass das Vermögen der 

Gesellschaft voriges Jahr um 5300 Thlr. gewachsen, 

und also jetzt aus 18,245 Thlr. besteht. 

Am 26. März hielt der verdiente Prediger an 

der Petrigemeinde zu Kopenhagen JNanthey sein 

Amtsjubiläum, nachdem er 50 Jahre Prediger gewe¬ 

sen. Bischoff Münter hielt zuerst eine Rede, dann 

bestieg der Greis die Canzel und hielt mit seltener Kraft 

eine angemessene Predigt. Vor und nach dei Pre¬ 

digt wurde eine Cantate, verfasst von des Jubel¬ 

greises Söhn, Legationsrath und Ritter Manthey, 

abgesungen. — Er ist geboren den 26. März j 755, 

und wurde vom Bischoff Harboe ordinirt den 27. 

März 1759.- — 

D er Dichter Oehlensthläger ist zum eorrespon- 

direnden Mitglied der scanüinavisclien Literaturge¬ 

sellschaft aufgenommen. 

Der in Kiel in dieeon Tagen verstorbene Prof. 

Danielsen 6tand der dortigen Stadtschule in einem 

Zeitraum von 50 Jahren mit ausdaurendem Eifer 

vor, und viele ausgezeichnete Beamte in den Her¬ 

zogtümern danken ihm ihre erste wissenschaftli¬ 

che Bildung. 

Das Stiftungsfest des Blaagaardschen Sehulleh- 

rerseminariums, womit es sein rgtes Jahr anf.ng, 

wurde am 13. März gehalten. Prof. Saxtorph rede¬ 

te dabey und gab in seiner Rede eine kurze Ueber¬ 

sicht des Weges, den das Erziehungswesen bis jetzt 

zurück gelegt hat. — Kaum hat irgend eine Stif¬ 

tung durch den schändlichen englischen Ueberfall 

so viel gelitten als diese, und kaum wird sie das 

wieder -werden, was sie war. Sie soll jetzt nach 

Jonstrup verlegt werden. — 

In der scandinavischen TAteratnrgesellscliaft ver¬ 

las am ri. März Secretär W erlauft Bemerkungen 

über die nordischen Volkssagen von einem Pdesen- 

geschlecht in der Vorzeit; und am 1. April Justiz- 

rath Prahm Bemerkungen über drey vorgelegte Ta¬ 

bellen über die Bevölkerung Dännemarks, Norwe¬ 

gens und Schwedens. 

Am 5* -April feyerte die Kopenhagner Kunst- 

ahademie unter Vorsitz des Prinzen Christian Fried¬ 

rich ihren Stiftungstag. Die Lein linge, die im ab¬ 

gewichenen Jahr Prämien erhalten haben, sind: 



Wilh. Hoyer, Pinehas Liebmann und Peter Jessen 

die grosse Medaille, Chr. Foght, C. Overgaaid und 

Jürgen Koch die kleinere Medaille. Die Prämien 

erhielten sie durch die Hand des Prinzen selbst. 

Ueber den zu Rom verstorbenen berühmten 

Dänen Zoega enthält ein öffentliches Blatt noch 

folgendes: Br ward zu Daler, in der 'Grafschaft 

Schackenborg im jütländisclien Stift Riepen, wo 

sein Vater Prediger war, geboren, und zwar im 

Jahr i754. Auf königl. Befehl ging er 1782 auf 

Reisen, um vornehmlich Münzen und Gemmen zu 

studiren; aber von dieser Reise kehrte er nicht 

wieder, — 

Dr. Sevel Bloen hat in diesen Tagen eine dä¬ 

nische Uebersetzung von Baco von Verulam Ifunst 

■sein Glück zu machen, herausge^eben, die gerühmt 

wird. 

Im Neuen allgem. Intellig. Bl. für Lit. Und 

Kunst, zur N. Leipz. Lit. Zeit, gehörend. 

St. 51. des Jahrs igog. fragt Hr. Heinze, 

Lehrer zu Ziillichau, folgendes: 

„Tn altdeutschen Gedichten des dgten u. i4ten 

Jahrhunderts kommt oft der Gott Tergavant vor:. 

Was ist diess für ein Gott, und welcher Nation 

gehöret er an ? “ 

Einen Gott Tergavant kenne ich nicht, aber 

einen Gott mit etwas verändertem Namen: Tefvagent, 

Dervagant, Tervigand, Tervigant, Trevigante, Triyigante 

u. s. w. finde ich liäu g nicht allein in altdeut¬ 

schen Gedichten (inStrickeri rhythmus, imJTiturdl, 

£n W7i 1 lrclm dem Heiligen etc.), sondein auch in 

italienischen Epopoeen des i5ten und i6ten Jahr¬ 

hunderts (z. B. des Pulci, Bojardo, Ariosto etc.), 

und selbst Tennagant in Shakespeares Hamlet wird 

derselbe Name seyn. Deutsche so wohl als Italie¬ 

ner, bey welchen er vorkommt, stimmen darin 

überein, dass'er eine von den Saracenen und Mo¬ 

hammedanern verehrte Gottheit sey.' Denn ob¬ 

gleich die Mohammedaner zu jeder Zeit nur den 

einzigen Gott verehret und allen Götzendienst 

höchlich verabscheuet haben — so werden sie doch 

von den Christen des Aevi medii immer Heiden 

(pagani) genannt und beschuldiget, nicht allein ih¬ 

ren Religionsstifter Mohammed, sondern auch grie¬ 

chische und römische Götter (Apollo, Bacchus, Ju¬ 

no Venus etc.), und sonst unbekannte, wie eben 

unsern Tervigant — angebetet zu haben. 

Woher aber — da doch alles, selbst jede Un¬ 

wahrheit einen Grund haben muss — dieser Na¬ 

me herzuleiten sey, diess weiss ich nicht zu er- 

vathen. 

Den 19. Febr, igog. 

6. TV, Lorsbach, 

Professor zu Herbcrn. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der regierende Herzog von Sachsen - Coburg- 

Saalfeld Ernst hat den ausserordentlichen Professor 

am Gymnasium Casimirianum zu Coburg, Dr. 

Heinrich Pertsch unter dem 20. Febr. d. J, zum 

»ordentlichen Professor mit Rathsrang ernannt. 

Todesfälle. 

Am 28- März ist zu Paris der Senator Vien, 

der älteste unter den französischen Malern, gestor¬ 

ben. Er war am i8.Jun. 1716. zu Montpellier 

geboren, wurde 1775. Director der französischen 

Akademie zu Rom, nachher erster Maler des Kö¬ 

nigs, verlor in der Revolution sehr viel, wurde 

aber endlich Mitglied de* Erhaltungssenats. Noch 

im 75. Jahre malte er den Abschied Hectors von 

der Andromache, und im 77. Helenen von Aeneas ver¬ 

folgt, in spätem Jahren nur Blumen und ländli¬ 

che Scenen. 

Im März stark zu Rom Hr. Hagemann, ein 

junger Gelehrter aus Hannover, Lehrer dar Kinder 

des jetzigen Königs von Neapel, in der Sanscrit- 

Sprache sehr erfahren. 

Am 5. April starb zu Augsburg der berühmt# 

Künstler, Elias Haid, im 68- Jahre des Alt. 

Nekrolog. 

Der unlängst in Paris verstorbene Em. Joseph 
WUh. de Sainte- Croix, elierffals Mitglied der Aka¬ 

demie der Inschriften» war am 5. Jan. 1746 zu 

Marmoiron in der Grafschaft Veneissin geboren. 

Sein Examen critique des Historiens d’Alexandre 

le Grand, seine Werke de l’etat et du sort des co- 

lonies des anciens peuples (1784)» histoire des pro- 

gres de la puissance navale d’Angleterre (1786), de» 
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anciens gouvevnemens federatifs et de Ia legislation 

de Crete (1799) haben, ihn unter den Gelehrten 

ausgezeichnet. 

Gelehrte Gesellschaften, 

Die Akademie der Wissenschaften zu München 

feyerte am 27, Mäiz ihren gisten Stiftungstag 

durch eine öffentliche Sitzung. Der Generalsecretär 

Hr. Schlichtegroll erzählte die seit der letzten Si¬ 

tzung vorgefallenen Veränderungen im Personalstande 

der Akademie. Der Divector des Münzcabinets Ca- 

noniens Streber las über die Geschichte desselben 

von seiner Gründung unter Herzog Albrecht V. bis 

auf Max. Joseph , der es zuerst dem literarischen 

Gebrauche öffnete und bereichert der Akademie 

übergab. Hr. Prof. Martini von Altdorf ist ordent¬ 

liches Mitglied der Akademie geworden und wird 

zugleich am Lyceum in München über Geschichte 

lesen. 

Neue Stiftungen. 

Die weibliche Erziehungsanstalt im Stift Ohls- 

berg, Canton Aargau, hat Statuten erhalten, die be¬ 

reits gedruckt sind. 

Die in Bieslau seit melirern Jahren bestehen¬ 

de John’sche Erziehungsanstalt für Töchter aus ge¬ 

bildeten Ständen hat von der Königin von Preussen 

Erlaubniss erhalten, ihren Namen zu führen* und 

heisst nun. Luisen - Anstalt. 

Neue Anstalten. 

Das Königreich Italien hat seit dem Äug. vo¬ 

rigen Jahres eine neue Bergwerksordnung und ei¬ 

nen dem Minister des Innern untergeordneten 

Bergrath. 

Runstnachrichtcn; 

Der berühmte Antiquarier in Rom, Piranesü, 

hat einen unlängst in Rom ausgegrabenen alten rö¬ 

mischen Legionsadler dem Vicekönig von Italien 

überreicht. 

Der Ritter Canova zu Rom hat eine Magdalena 

aus carrarischem Marmor vollendet, die seinen ge¬ 

lungensten Kunstwerken an dip Seite gesetzt wird. 
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In der Nähe von Aqivileia werden die Nach¬ 

grabungen unter Leitung des Hm. I^copold Zuccolo 

mit Eiter betrieben und die entdeckten Altei thümer» 

die schon zahlreich sind, in das in der Cathedral- 

kirche befindliche Museum gebracht. 

Vermischte Nachrichten. 

Tn Mailand hat der königl, Mechanicus IVTorosi 

eine hydraulische Maschine erfunden , mittelst wel¬ 

cher die Menschenhände, welche in dem M'ünzhause 

dis Presse in Bewegung setzen, erspart werden. Ein 

Knabe versieht die Arbeit, zu der sonst g Personen 

erfordert wurden. 

Herr Alexander von Humboldt hat durch Be¬ 

obachtungen bestätigt gefunden* dass die Höhe der 

Luftschichten, wo der ewige Schnee anfängt, nach 

Verschiedenheit der Breiten verschieden ist. Am 

Acquator fand er die Schneelinie 2460 Toisen hoch. 

Sie sinkt nachher nördlich immer tiefer. In den. 

Pyrenäen ist die Schneelinie in einer Höhe von et¬ 

wa 1600, in den Schweizergebürgen von 1400 Toi¬ 

sen; in Island ist sie nur etwa 432 Toisen über 

die Meeresfläche erhaben, und weiter gegen Norden 

sinkt sie auf die Erdfläche. 

Das jetzt bekannte Stück roher Plntma (des 

aus vier andern Metallen, Iridium, Osmium, Rho¬ 

dium und Palladium zusammengesetzten und erst 

seit 1741 den Europäern bekannten edlen Metalls) 

hat Hr. von Humboldt, der es igo« in den Seifen¬ 

werken der Stadt Taddo in der Provinz Choco fand, 

in das Mineraliencabinet des Königs von Preussen 

gebracht. Es hat die Grösse eines Taubeneyes 1 ogg,& 

Gran absolutes und 16,037 specifisches Gewicht. 

Literarische Nachrichten. 

Der kais. geh. Rath und Präfect der kais.- kön. 

Bibliothek , Graf v. Ossolinski hat seine Sammlung 

von Büchern und Handschriften der Ordinazie zu 

Zamcsc einverleibt unter der Bestimmung, dass sie 

dort nach seinem Tode zum öffentlichen Gebrauch 

aufgestellt werde, auch eine jährliche Summe von. 

2000 Fl. zur Unterhaltung und Vermehrung der 

Bibliothek ausgesetzt, endlich angeoidnet, dass nach 

Erlöschung der Ordinationsünie die Bibliothek ein 

Eigenthurn des Landes werde. Der jetzige Ordinär, 

geh. R.ath Gral Zamoyski, lässt die Bibliothek auf 

eigne Kosten nach Zamosk bringen. 



Mit dem l. May dieses Jahrs fangt der erste 

Curs in dem am g. Dec. eiöffneten landwirtschaft¬ 

liche' Institut zu Hotwyl an, und wird zu Ende 

des Septembers schliessen. Mathematik, Physik, 

Naturgeschichte, Agronomie, Foistbauknnde, Tech¬ 

nologie ( die IIülfswissenschaften in Beziehung auf 

Landbau) sind die Fehl gegenstände. 

Die vom General - Studien - Inspector Car« I^iani- 

herti besorgte, und von Bodoni in Parma gedruckte 

Prachtausgabe des Homer ist vollendet. 

Ein Engländer, John JJzilliams, Esq. hat in 

einem eignen Werke (The climate of Great Biitain, 

or Remarks on tbe cliange it has undergone parti- 

culavly within tlie last fifty years) untersucht war¬ 

um das Klima in England jetzt nicht mehr so mil¬ 

de ist, als es in frühem Zeiten war, und mehrere 

interessante Bemerkungen aufgestellt. 

In Frankfurt am Main hat sich unter dem 

Schutze des Fürsten Primas ein literarisches Institut 

gebildet, das den Namen JVLuseum führt, und aus 

4 Classen besteht, wovon 5 mit Wissenschaften, 

Literatur und Künsten sich beschäftigen, die 

4te aufgeklärte Liebhaber i> sich fasst. Der gegen¬ 

wärtige Präsident ist Ilr. Voigt, 

Neue französische Literatur. 

In des Hm. Barente, Präfects der Vendee, Tableau 

de la Litteraiure fran^aise du X\ III. Siede, wird 

von Gefahr gesprochen , in welche die Staatsein- 

richtungen durch ' das Fortschreiten der Cnltur 

gerathen, und angerathen dieses F01 tschreiten 

durch Bewachung des Schiiftsiellerwesens und 

öffentliches Unterrithtssystem zu beschränken. 

Dr. Gail hat sich gegen den Bericht der Commis¬ 

sion des französisenen National - Instituts von sei¬ 

nem System in folgender Schrift vertheidigt: 

Recherche» sur le Systeme nerveux en general, 

et sur celui du cerveau en particuüer, memoire 

presente a Pinstitut de France, le 14. Mars l8°8> 

suivi d’observations sur le rapport qt:i en a ete 

fait a cette compagnie par ses comirsissaires. Par 

F. J. Gail et G. Spurtzheim. Par. 1809* 4- 

Des Beaumarchais Werke sind in sieben Bänden 

gesammelt erschienen. 

Nouveau Dictionaire universel des Synonymes de 

la langue francaise, contenant les' Synonymes de 

Girärcl, Beauzee, Boubäitd, d'Alembert etc. et 

generalem ent tout Pahcien dictionnaire, nris en 

meilleur ordre, corrige, augmente d’un grattd 

nombre de nonveaux Synonymes et precede d’une 

inrroduction. Par JVL. F. Guizot. Deux Partie3. 

Paiis 1809* 8* 

Ein mit grossem Fleisse ausgeaibeitetes, nütz¬ 

liches Werk. 

Das neue Werk des Hrn. von Chateaubriand, Les 

IVlartyrs (du Diocletien) ou le triomphe du Chii- 

stianisme, enthält viele sondeibare Zusammense¬ 

tzungen vom Antiken und Modernen. 

Tablettes chronologiques de PHistoire universelle 

sacree et profane depuis la creation du Monde 

jusou’ a xgog ouvrage redige d’apres celui de 

l’Abbe l.englet du Fresnoy, par M. Picot, de Ge- 

neve, professenr d’histöire et de staiist. dans cette 

ville etc. Geneve, Manget, III. Vot. 8* 

Sind mit vielem Fleisse sehr nützlich ausgear- 

beitet. 

Buchhändler - Anzeige, 

Inhaltsanzeige 

von 

Vogts, N., Europäischen Staatsrelationen, 13. Bdes 

•2s Stück, Frankfurt am Main, in der Andre äi- • 

sehen Buchhandlung. 

I. Der europäische Völkerbund. Fortsetzung. 

II. Das Handelssystem des europäischen Völkerbun¬ 

des, bes. nders in Beziehung auf das künftige- 

Sclucksal Grosbrimnuiens. 

III. FranzösischesFixich. Foitsetz. von Weitzel. 

IV. Der Geist des Machiavells. 

Zu verkaufen: 

Bullarium romanum Tom \ II. Rom I75j* Tom. 

VIII. IX. T. X. Pats 1. T.XI. Pars 2. T. XII. XIII. 

XIV. 1744* in 8 Bänden. — Bullarum, Privile- 

giorum ac Diplamaturn 10m. Pontificum Collectio 

op, Car. Cocquelines T. I. Rom 1739* T. II. T. III. 

P. I. II. III. T. IV. P. I. II. III. IV. in 9 Bänden. 

_ Benedicti Papae XIV. Bullarium Rom 1746 T. I. 

II, in 2 Bänd, sämmtl. 9 Bände in franz. — Bulla- 

riuro romanum seu eiusuem Continuatio Luxemburg 

1754 Pats XII. Pgb. Wer bis Ansgang Julius das 

anne uiUeUste Gebot auf dieses sämmtl. oder auch auf 

einzelne Bände , dem Herrn Barth Stadtbuchdrucker 

in.Bicsl.au kostenfrey gethan haben wird, kann sie 

dann sogleich erhalten. 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

L ITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

16. Stück» 

Sonnabends, den 22. April 1809. 

Frieacrieh von ’Rostgaard. 

Probe einer Literatur berühmter Dänen. 

Einer von meinen akademischen Freunden, jetzt 

ein berühmter und vielfach verdienter dänischer 

Schriftsteller, äusserte einmal, al» wir uns im Jahr 

*793 in Kopenhagen wieder sprachen , »eine Unzu¬ 

friedenheit gegen mich, dass in der bekannten 

Eschenburgschen Bcyspielsammlung ganz und gar 

Keine Dänen zum Vorschein Kämen, so dass es 

schiene, als ob diese Nation durchaus keine schöne 

Literatur aufzuweisen hätte. Ich war natürlich mit 

ihm einer Meinung und bemerkte zugleich, es 

wäre um so auffallender, dass die Deutschen, wrel- 

clie sich doch sonst mit dem wissenschaftlichen 

Zustande beynahe aller cultivirten Völker Europas 

bekannt machten, auf Dänemark beynahe ganz und gar 

Keine Rücksicht nähmen u. s. w. Sehr angenehm wird 

übrigens jedem dänischen Patrioten die Nachricht 

seyn, welche im vorigen Jahre Eichhorn in der 

Vorrede zur 2ten Abtheilung seiner ,, Geschichte 

der schönen Redekünste in den neuern Landesspra¬ 

chen“ ertheilte, dass er, mit der dänischen Sprache 

selbst zu wenig bekannt, einen gelehrten Freund 

gefunden habe, welcher seine Leser mit der in je¬ 

ner Sprache vorhandenen schönen Literatur bekannt 

machen werde. Auf dieso Weise wird also der 

Deutsche nächstens, durch die Vermittlung des 

Göttingischen Gelehrten, die dänischen Dichter und 

Prosaisten näher kennen lernen und dann ohne 

Zweifel bald veranlasst werden, auch die dänische 

Sprache eben so wohl zu lernen, als diess schon 

längst in Ansehung anderer Sprachen der Fall war. 

•— So gerecht inzwischen meines Fjeundes Klage 

auch immer ist: so glaube ich doch eine andere, 

nocli gerechtere, führen zu können, nämlich die, 

dass literarische Weike deutscher Gelehrten, welche 

noch dazu das Beywort allgemein auf dem Titel 

haben, in Ansehung der dänischen Literatur über 

alle Beschreibung unvollständig sind. Diess ist, 

um diessmal nur bey biographischen Werken ste¬ 

hen zu bleiben, in einem ganz vorzüglichen Gra¬ 

de der Fall mit Jacher s allgemeinem Gelehrtenlexi¬ 

kon so wie mit Adelungs Zusätzen und Fortsetzung 

desselben. leb habe daher schon längst nicht so¬ 

wohl dazu gesammelt — wozu es mir an Zeit 

fehlt — sondern vielmehr nur oft daran gedacht, 

wie verdienstlich es wäre, wenn man diesen Theil 

jener Werke berichtigte und ergänzte. Dass ich 

gerade jetzt und zwar mit dem in der Überschrift 

genannten Gelehrten und Staatsmann den Anfang ma¬ 

che: dazu veranlasst mich die Aufforderung mei¬ 

nes Freunde», unsers Hi n. Prof. Heinrich, dem ich um so 

eher willfahren konnte, da ich die bereits seit Jalnen 

Vorräthigen Materialien nur zu ordnen brauchte. Rost- 

gaardinteressirte mich nämlich schon lange desto mehr, 

je flüchtiger der ihn betreffende Artikel von Jöcher bear¬ 

beitet ist, was nicht der Fall seyn würde, wenn er, sei¬ 

ner Pflicht gemäss, den im 6. und 8- Theile der däni¬ 

schen Bibliothek befindlichen Aufsatz benutzt hätte, 

welcher nach dem Autographuni (vergl. 8, 700) 

ohne Zweifel vom Herausgeber jener Bibliothek 

selbst, dem Olaus Heinrich Möller herrührt. Auf 

diese Weise würde er nicht nur das Schriftenver- 

zeichniss vollständiger geliefert, sondern auch dia 

Lebengumständs "bestimmter angegeben haben, waä 

<l<»r Fall nicht ist, wenn er bemerkt, il. habe 1711 

noch gelebt. Auch J. D. Röler scheint in 

der Vorrede zur Sylloge aliquot scriptorum de 

bene ordinanda ct ornanda Eibliothoca Francof. 

728- 4* Meinung zu seyn, U. «cy in dem 

genannten Jahre nicht mehr am Leben gewe¬ 

sen, weil er ihn quondam congiliarium Status nennt. 

Saxe endlich macht im Onomast. (5, 452) den, 

wio 6ich von selbst versteht, nicht immer sichern 

[163 
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Schluss, R. sey wahrscheinlich 1726 gestorben, da 

die Bibliotheca Rostgaardiana in diesem Jahre her¬ 

ausgekommen wäre. — Jöcher hätte mithin, wie ^ 

gesagt, die in deutscher Sprache geschriebene däni¬ 

sche Bibliothek für seinen Zweck benutzen können 

und sollen. Nach seiner Zeit erschienen noch zwey 

andere Notizen über R. in dänischer Sprache, wei¬ 

che freylich nicht jedem gebornen Deutschen zu¬ 

gänglich sind* Die erste findet man in. Samlinger 

af Stiftelser, Fundationer og Gavebreve som fore- 

findes udi Danmark og Norge. Udgivne af Hans 

de Hof man. Tom. 1. Kbhvn 755. 4. wo man S. 216 

_ 2ig bey Gelegenheit des legati Rostgaal diani seine 

vornehmsten Lehensumstände erzählt findet. Die 

zweyte steht natürlich in Jens Worms Forsög til «t 

Lexicon over danske , norske og islandske lärde 

Men. Anden Deel. Kbhvn 775. 8- wo nicht nur 

sein Leben kurz erzählt, sondern auch, dem Plana 

des Werks gemäss, ein Verzeichniss seiner Schriften 

mitgetheilt wird. Beyde Notizen werde ich mit 

Zuziehung der dänischen Bibliothek hauptsächlich 

benutzen und erstlich in der Kürze R s Leben er¬ 

zählen, dann aber seine Schriften verzeichnen, je¬ 

doch nicht ohne Berichtigungen und Zusätze, son¬ 

dern vielmehr, wie ich mir schmeichle, in der 

möglich grössten Vollständigkeit, auch zugleich den 

einzelnen Schriften selbst, da, wo es nöthig scheint, 

literarische Anmerkungen hinzufiigen. Auf diese 

Weise wird man nicht nur einen Gelehrten, son¬ 

dern auch einen Mäcen kennen lernen, von wel¬ 

chem, so wie von andern ihm ähnlichen Männern 

des verflossenen Jahrhunderts, die sich mit ihren 

Bibliotheken gpgen die Gelehrten willfährig und 

dienstfertig erwiesen haben, H. N. Gundling in sei¬ 

nem Lexicon Maecenctum et Eruditorum saeculi 

XVIII ausführlich zu handeln willens war, wie in 

dessen Historie der Gelahrheit Th. 4* S. 58^2 be¬ 

merkt wird. 

Friederich Rostgaard ward zu Kraagerup, ei¬ 

nem Hofe nicht weit von Helsingöer auf Seeland 

1671 (1670 bey Hofman ist ein Druckfehler) am 

30. August st. v. geboren. Sein Vater war der 

zur Zeit der Belagerung Kopenhagen’* bekannte 

treue und fleiss.ige Hans Fi., welcher als königli¬ 

cher Amtsverwalter über das Amt Cronburg i6ß4 

gestorben ist. Das Leben desselben erzählte der 

nachmalige Bischof aber Ribe, Lanrids Jhura , als 

er 1694 zu Oxford studirte, in dänischen] Versen, 

dedicirte es auch in eben dem Jahre unserm Ji., 

welcher es allererst 1726 zum Drucke beförderte. 

Von seinem Verhalten im Kriege aber handelt L. 
Holberg in Dannemarks Biges Historie. 3 Oplag. 

3 Deel (Kbhvn. 764. 4-) S. 400 ff. oder nach 

(Elias Casp. Reichard's) deutscher Ucbeiselzung 

Th. 3. (Flensburg und Altona 744* 4 ) S. 413 ff* 

— Sein einziger Sohn , unser R, studirte $eiti687 

beynahe 3 Jahre zu Kopenhagen, wo er bey dem 

Dr. der Theologie und deutschen Prediger, H. G. 

JVlasius wohnte, in dessen Hause er eine sehr gute Ge¬ 

legenheit hatte , sich in mehrern lebenden Sprachen 

viele Fertigkeit zu erwerben. Im Jahre 1690 trat 

er seine -neunjährige Reise an, auf welcher er die 

berühmtesten Universitäten in Deutschland, Holland, 

England, Frankreich und Italien besuchte. Im Oc- 

tober 1699 kam er wieder nach Kopenhagen zu- 

rük und ward 1700 königlicher geheimer Archivar, 

1702 geadelt und Justizrath, 1709 Assessor im höch¬ 

sten Gerichte, 1712 wirklicher Etatsrath und Di- 

rector der königl. octroyirten Westindischen und 

Guineischen Compagnie, 1719 königl. Justitiarius 

im höchsten Gerichte, 1721 Obersecretär in der dä¬ 

nischen Canzley, 1727 Amtmann über die Aemter 

Antvortskov und Corsöer , 1730 Translateur bey der 

Oeresundischen Zollkammer, 1731 dieses Dienstes 

auf Ansuchen mit einer ansehnlichen Pension ent¬ 

lassen, endlich 1735 wirklicher Conferenzrath. Er 

starb 1745 den 25. oder 26. April. Noch bemerkt 

Worn 1 nach seinen beyden Vorgängern, was wegen 

der Folge hier gleichfalls einen Platz verdient: Er 

hat der Universität*-Bibliothek in Kopenhagen einen 

guten Tkeil handschriftlicher und einige gedruckte 

Bücher , grösstentheils historischen Inhalts , ge¬ 

schenkt, so wie auch einen Kasten mit arabischen 

und persischen Typen *), den er zuerst 1726 dahin 

schenkte. Als aber derselbe zwey Jahre nachher 

bsy der Feuersbrnnst in Kopenhagen verzehrt wur¬ 

de, Hess er wieder neue Typen auf eigne Kosten 

machen, und verehrte sie 1737 der Universität. 

Was die Schriften betrifft, so theile ich sie 

in zwey Classen, da man unsern R. nur halb ken¬ 

nen lernen würde, wenn ich bey seinen eignen 

und den von ihm selbst edirten Schriften anderer 

stehen bliebe. Eine zweyte Classe muss vielmehr 

die Schriften verzeichnen, welche verschiedene Ge¬ 

lehrte aus seiner Bibliothek herausgegeben haben, 

so wie auch diejenigen Werke, zu deren Vervoll¬ 

kommnung er auf die eine oder andere Art das Sei- 

nige beygetragen hat. Auf diese Weise nur allsin 

wird man seine Verdienste um mehrere Theile 

der Gelehrsamkeit vollständig zu übersehen im 

Stande seyn. 

*) Aus der dänischen Bibliothek 6, 584 sieht 

man, dass R. den berühmten Hadrian Reland 

in Utrecht ersuchte, diese Tjpen. verfertigen 

zu lassen. 



l) Deliciae qvtorundam Poetarum Danotum col- 

lectae et in duos Tonios divisae. L. B. 693- l2- 

In da» Exemplar der Kieler Universitätsbibliothek 

hat der Sammler selbst dem ersten Bande folgende* 

eingeschrieben : Amicissimo viro lOANM VINCE- 

LI *) d. d. c. Fr. Rostgaärd, In der Vorrede be- 

jrieikt er erstlich, dtrss, da dte vorzüglichsten Dich¬ 

ter beinahe aller cultivirten Völker in Europa, na¬ 

mentlich der Deutschen, Niederländer, Franzosen, 

Italiäner, Ungarn und Scbotländer, gesammelt und 

hn achtzehn**) Bändchen erschienen wären, ersieh 

sehr gewundert habe, dass noch keiner in Däne¬ 

mark dasselbe gethan hätte. Hierauf erzählt er in 

der Kürze, was seine I andsleute bisher in der la¬ 

teinischen und dänischen Dichtkunst geleistet haben, 

und lässt auch hinter der Vorrede des be- 

*) Weil mir dieser Vincel oder Vincelius unbe¬ 

kannt war: so wandte ich mich an meinen 

Freund, den Pastor Dörfer in Prenz, der in 

der Genealogie so vorzüglich bewandert ist. 

Allein etwas Gewisses konnte er auch nicht 

mittheilen. Seiner Vernmthung nach war J. 

V. Oberfiscal, auch Ilof- und Landgeiiclus- 

advokat in Kiel, freyiich zu »einer Zeit vir 

dives et potens, aber in der gelehrten eit 

ganz unbekannt, so wie auch die Spur seines 

Geschlechts in uusern Herzdgthümern ganz 

verschwunden sey. — Ich setze noch hinzu, 

dass die Familie wahrscheinlich aus Livland 

lieistammt. Wenigstens finde ich in Friedr. 

Konr. Gadebusch's Inländischer Bibliothek Th. 

5. (Riga, 777- 8-) S. 260 deu Namen. 

**) Aus iß und wenn die beyden Bände von un- 

serm R. dahin gerechnet weiden, aus 20 

Bänden besteht die Sammlung neuerer lateini¬ 

scher Diciiter, welche unter dem Namen De¬ 

liciae Poetarum vorhanden ist und selten voll¬ 

ständig in Bibliotheken angetroffen wird. Von 

den Italienern existiren nämlich 2, von den 

Franzosen 5» von den Deutschen 6, von den 

Niederländern 4» von den Ungarn 1 und von 

dm Schottläudein 2 BB. Unsre Universitäts¬ 

bibliothek besitzt von den Schottländern (de¬ 

ren Vogt's Catal. Hbv. variornm eben so we¬ 

nig gedenkt, als der von ihm benutzte Catal. 

ross, membranac-'orum — venalium apud J. 

L. Biineinannum (s. 1. 732> 80 P- I24)» nur 

den ersten Band. Noch unvollständiger war 

die 3ünauische Bibliothek, in welcher von 

den Italiänein der 2te Band fehlte, die Nieder¬ 

länder und Ungarn aber gar nicht vorhanden 

waren. 

rühmten Olaus Borrichius Dis*, de Poetis Danis 

wieder abdrucken. Die sechs *) Dänen übiigens, 

deren Gedichte R. in dem Werke selbst liefen, sind 

alle aus dem i7ten Jahrhundert. D<m Gedichten ei¬ 

nes Jeden, ( welche auch, wie N. P. Sibbern in 

Bibi. hist. Dauo-Norveg. (Hamb, et Lips. Pi 5. 

80 8.525 bemerkt, die dänische Geschichte nicht 

wenig aulkläien — was meiner Meinung nach auch 

von den obigen iß Bänden, wenn auch nicht in po¬ 

litischer, doch in literarischer Hinsicht behauptet 

werden muss) hat er des Dichteis Leben voigesetzt, 

entweder ein von ihm verfasstes, oder ein frem¬ 

des, entweder bereits vorher gedrucktes, oder ihm 

zum Abdrucken mitgetheiltes. Das Leben des sech¬ 

sten Dichters, des eben genannten Borrichius, ist 

eine Autobiographie, welche bis 1689 geht, aber 

nicht, wie R. T. 2. p,57x za glauben scheint, hier 

zuerst erscheint, sondern ohne Zweifel schon bey 

Job. Midenii Progr. in eius funere (l6yo) zum 

Grunde liegt, sicher aber Bcrrichii cogitatt. de va- 

riis linguae latinae aetatibus Cothenis 691. 4. ein¬ 

verleibt und duTch einen Auszug aus dem Pr. fuH. 

ergänzt ist wie Möller in der Cimbria 3, 60. be¬ 

merkt, wovon jedoch R. in Paris ohne Zweifel 

nichts wusste, welcher gleichfalls sich des Pr. fun. 

als Supplements bedient hat. Späterhin erschien 

die Autobiographie, gleichfalls mit jener Ergänzung 

noch zweymal: 1) vor O. Borrichius conspcetus 

scriptornm Chimicorum. Hafn. 696. (nicht 697.) 

4. 2) in vitis selectis (welche bekanntlich erst nach 

des Sammlers, Christ. Gryphius, Tode Vratisl. 711. 
ß. und ibid. 759. 8» vermehrt wieder aufgelegt 

wurden) p. 226 — 294 nach beyden Ausgaben unter 

dem Titel: Vita O. B. ab ipso conscripta, a Fr. 

vero Rostgaärd primurn (?) edita et ex variis sup- 

pleta, wofür es, wie aus dem obigen erhellt, auch 

in Catal. Bibi. Bunav. r, 1 10 I richtig bestimmt 

wird, heissen muss: et ex Jo. Blulenii Pr. in eiu* 

funere suppleta. 

2) Es folgt eine kleine überaus seltene Schrift, 

welche man im pjdorm nicht findet, wohl aber 

in dem trefflichen Katalog dev Hielmstierne'sehen Bi¬ 

bliothek (S. 227. Nr. 26.), welche bekanntlich seit 

zwey Jahren der königl. Bibliothek einverleibt ist: 

Et Piöve Ark af Feder Syv's Danske Ordbog sora 

Fr R. led trykke. In theatro Sheldoniano typis 

*) Ohne Zweifel war er willens, in der Folge 

noch mehrere herauszugeben. Wenigstens sagt 

Jlb. Thura in Idea literar. Danorum (Hamb. 

723- 8-) P- C8: Joh- Bernhardi MaJeri car- 
niina vaiia in Bibi. Rostgaardii delitescunt. 
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Franc. Jtmii 694. 4, Vergl. Jan. Bibi. 6, 531. 

Bey dieser Gelegenheit wünschte ich zu wissen, 

ob des jungen englischen Geistlichen Jamesons im 

Intell. Bl. dieser Zsitung 1Q07* St. u. S. 168 *n- 

gekündigte Uebersetzting von den bekannten Kaem- 

perviser, welche Anders Söfrenssen Fedcl (Velleius) 

zuerst herausgab und Feder Syv (Septimius) mit 

einem zweyten hundert vermehrte, inj die Gstsco- 

tische alte Balladenspraeho wirklich bey Scot in 

Edinburg erschienen sey ? 

5) Noch seltner ist ohne Zweifel leine däni¬ 

sche Uebersctzung des bekannten Gesanges: Wer 

nur den lieben Gott lässt walten, dessen Verf. nach 

J. C. FT7etzeVs Lebensbeschreibung der berühmte¬ 

sten Liederdichter Th. 2. S. 224. Georg Neumark 

ist. Sie fehlt selbst in Hielmstiernes Katalog und 

ich entlehne daher aus der dänischen Bibi. 6, 542 

folgende Notiz : Zu Oxford hat er den bekannten 

deutschen Gesang: Wer nur — — übersetzt und 

im Anfang des 1694 sten Jahres in theatro Sheldo- 

niano typis Franc. Junii drucken lassen, welche 

Uebersetzung nachher zu verschiedenen malen auf¬ 

gelegt worden, nicht allein zu Kopenhagen, son¬ 

dern auch zu Holum auf Island und zwar in form, 

patent, auf Veranstaltung des dasigen Bischofs M. 

Steen Joonsen, nämlich so, dass dessen isländische 

Uebersetzung die erste, die dänische und das Ori¬ 

ginal die zweyte und dritte Columno ausmachen u. 

s. w. Die isländische Uebersctzung erschien 1713 

wie TTTarm s. v. Steino Jonut bemerkt, welcher 

jedoch so wenig als Finnus Johannesens, welcher 

in seiner Mistor, eccles. Islandiae T. 3. (Uafn.775 

4.) p. 744 ih in einem besondern Capitel de Steino 

Janueo handelt, von dem deutschen Original und 

FCs dänischer Uebersetzung etwas bemerkt. 

4) IVorrn führt an, Dansk övenättclse af P. 
Corneille s Cid. Paris 694. 4* Allein sehen aus der 

dänischen Bibi. 6, 545 sieht man nicht allein, dass 

die Schritt mit lateinischen Lettern gedruckt wurde, 

da es an Dänischen in Paris wahrscheinlich fehlte, 

sondern auch, dass -3. nur eine Seen» übersetzte. 

Hielmstierne' s Katalog endlich belehrt uns, dass der 

Lebersetzer einen erdichteten Namen annahm. Der 

Titel wird S. 230. Nr. 26. so angegeben: Fr. d'An¬ 

holt (Rostgaard) Dausho Oveisatteise af den III 

scene i den III. Act i Msr. Corneille Cid. Paris 

696. 4. Er nannte sich, wie man leicht sieht, 

so vou einer kleinen Insel im Cattegat, an welche 

er auf die eine oder andere Art Ansprüche gehabt 

haben muss, da Hof man ihn nennt: Herrn zu 

Seiro und Anholr. 

5) Prof et d’une nöuvelle methode pour dras- 

sei Ie Catalogue d’nne Bibliotheque selon les ma- 

tieres avec le Plan. Paris 697. Fol. — Scconde 

Edition augnieniee de quelques articles tres — ne- 

cessaires et mise en meilleur ordre. Paris 698. 

Fol. Diese klein» Schrift ist besonders in Anse¬ 

hung der Ausgaben, Übersetzungen und Erläute- 

rungsschriften ^des Thucydides nicht unwichtig, 

auch bereits in dieser Hinsicht von Fabricius in 

der Bibi, gracca benätzt, wo ihr T. 2. p. 729 

Harl, in der Arurserk. hh) das gebührende Lob er- 

theitt wird. Da sie in Deutschland länget selten 

war und vielleicht nie recht in Umlauf kam, so 

war es ein sehr glücklicher Einfall von I, D. Köler 

dass er sie in seiner bereits oben genannten Syllogo 

P* 1 v3 — 144 ul;d zwar nach der 2ten vermehrten 

Ausgabe wieder ab drucken liess. Wenn Köler in 

seiner Vorrede bemerkt: Prioris editionis annum, 

sedulo licet investigatum, nullibi reperire potui; 

fuit tarnen fortassis anmis praecedens 1697 uti ex 

dedicatione coniecturare licet: so ist diese Vermu- 

tliung ganz richtig, wie aus Hielmstierne' s Katalog 

erhellt, wo man S. 22 Nr. 4 und 5. beyde Ausga¬ 

ben findet. Wenn er aber fortfährt: Ex §. XXIL 

inuottseit alteram et curis secundis msliorem edi- 

tionem procurasse aliam quandam novam methodum 

de conscribendo indice Bibliothecao a Gallo quo- 

dam methpdo FiOStgaarditinae oppositam, cuius no- 

titia me peritus fugit: so muss auch ich hier mei¬ 

ne Unwissenheit bekennen, da ich von diesem 

Iranzosen, der sicher anonymisch auftrat, aber in 

Barbier s Dictionn. fehlt*}, vielleicht gar seinen 

Plan nicht einzeln edirte, sondern irgendwo ein¬ 

rückte, in In gier's Ausgab« von Struve's Bibi. hist, 

litter. selectn T. 1. p, 72 sq. und wo ich mich, 

sonst nach ihm umsah, keine Auskunft fand, na¬ 

mentlich auch nicht, wo ick es am ersten gehofEt 

hatte, im Mag. encyclop. Der eben genannte Bar¬ 

bier liefert Annee g. T. 5- p» 182 ff. eine nachher 

besonders abgedruckte. Notice du Catalogue raison- 

ne des livras de la Bibiiotheque de l’Abbe Goujet 

en 6 Voll, in Fol. tout ecrit de sa mein und be¬ 

merkt unter andern: Nctre auteur ( Gonjetd) avoit 

*) ^enn nämlich anders, was doch wahr¬ 

scheinlich ist, Fl. den Titel: Idee d’une nou- 

velie manierc de dres6er le Catalogue d’une 

Bibiiotheque ganz genau angegeben hat, da 

raan im Gegentheii wegen der durchaus al¬ 

phabetischen Ordnung, die ich aus mehrern 

Ursachen für minder zweckmässig halte, in 

jenem französischen Werke nichts finden kann. 
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adopte poux la classification de sa Bibliotlieque le 

plus generalenaent suivi. Ce Systeme esc ne en 

France vers le milici du 17 siede; scs prineipaux 

auteurs soxit le« fieres du Puy, lasNaudi, les Gar¬ 

nier etc., su dass mithin ixustgaard s Gegner in 

dem etc. mitbegriffen ist. — Auch der cours de 

Bib'iograpilia ou la scieHce du Bibliothecaive pav 

C. F. Achard würde wahrscheinlich keine Auskunft 

geben, wenn ich dies« Werk auch zur Hand hät¬ 

te, da der Recension im Mag. encycl. 8°7* T. i. 

p. 211. T. 2, p, 21 g und T. 4. p. 234 zu Folge, 

von keinem Gegner Fiostgaard's darin die Rede zu 

seyn scheint. — In der dän. Bibi. 6, 524 wird 

auch folgendes bemerkt: „Diese kleine Schrift ist 

noch vor Ausgange selbigen Jahres (1698) von D- 

Casimiro Frescotti in die italienische Sprache über¬ 

setzt und in dem dritten Tomo des Journals, das 

unter der Aufschrift Galleria di Minerva bekannt 

ist, gedruckt worden.“ -— Hier weis ich mich 

erstlich in die Worte: „noch vor Ausgang selbigen 

Jahres“ nicht zu linden, da der dritte Tom. jenes 

Journals nicht, wie man aus Struvii introd. in no- 

titiam rei liter. F.dit. 5- (Franc, et Lips. 729. 8 ) 

p. 504 f* vermuthen sollte *), bereits 1698 *on‘ 
dem, wie die Ansicht lehrt, allererst 1700 erschie¬ 

nen ist. Die Uebersetzung des ilostgaardscchen 

Plans selbst findet man S. 124 — 129; die in der 

2ten Ausgabe hinzngekommenen repenses aux diffi- 

cultes que l’on a trouvees dans le precedent plan 

aber stehen erst S. 193 — 200. — Den Namen des 

Uebersetzers finde ich in der Galleria selbst nir¬ 

gends angegeben, und weis also nicht, woher er 

bekannt ist. Die reponses — — hat der Buch¬ 

drucker zu Venedig Girolamo Albrizzi **) dem Gi*v. 

Jugler gedenkt dies« Journals in seiner Um¬ 

arbeitung- des Struveschen Werke an einer pas¬ 

sendem Stellen 2, 1003 f. bemerkt auch, oh¬ 

ne Zweifel von Fabricius in conspectn thesauri 

Jitterarii Italiae (Hamb. 730. 8*) p- 6 daran er¬ 

innert, dass es mit dem 7. Bande geschlossen 

sey , da hingegen Struve den 8* für den letz¬ 

ten hält. 

***) So heisst der Buchdrucker, welcher 1696 die 

Galleria di Minerva zu drucken anfing, auch 

noch 1708 den 6. Band mit einer Dedication 

versah, aber nicht mehr 1717 den 7ten, wo 

man den Namen seine» Sohnes Ahnerb findet, 

da de* Vater unterdessen gestorben war. Jch 

bemerke diess deswegen, weil Adelung dem 

Sohne, als Herausgeber, die G. di M. beylegt 

wovon seine Quellen JVTazzuchelli kein Wort 

sagt. Vom Sohne kenne ich nicht nur eine 

IVIaria Bertuolo dedicirt. Man halte übrigens den 

oben genannten Uebersetzer für' keinen Italiener, 

sondern verstehe vielmehr den Franzosen Fraichot 

(so Adelung nach Culmet) oder Fresrhot, welcher 

sich mehrere Jahre in Rom anfhielt und daher 

auch in der italienischen Sprache als Schriftsteller 

auftrat. Von seiner ersten Schrift, welche Adelung 

an führt, und auf deren Titel er seinen Namou nicht 

italienisirt hat, giebt es auch ein«, vor mir liegende, 

seconda Edizione rinuovata et accresciuta della No- 

bilita o sia famiglie nuovamente aggregate sino all* 

anno 1706. In Venezia 707. 12. Er ist auchVerf. 

der anonvmisch erschienenen bistoire de conmes et 

de la paix d’Utrecht, comme aussi de celle de Ra- 

stadt et de Bade. Utrecht 716. 8* wie bereits 

JVIeusel in Eibl. hist. 6, 1, 330 und von Omptedct 

in der Literatur des Völkerrechts 2, 479 bemerken, 

Barbier im Dictionn. des Anonymes aber Nr. 2922 

bsstätigt. 

6) Nicht übergehen kann ich Ein lateinische# 

Gedicht *), welches historischen Werth zu haben 

scheint, mir aber nur aus der dänischen Bibi. 6, 

54-9 bekannt ist, wo es heisst: „Carmen seculare, 

in welchem die dänische Historie von Anno 1 ooo* 

in einem kurzen Begriff vorgestellt und mit Noten 

erläutert wird. Anno 1701. 4. 

7) In der dän. Bibi. g, 635 heisst es: „Nach 

zurückgelegter Reise hat er den zwischen Dänemark 

neue Ausgabe der biblischen Cominentarien des 

Com. a Lapide (vergl. Nova litteraria edita 

1720. p. 161.) sondern auch sogar die Besor¬ 

gung einer G. di M. riaperta, welche jedoch 

bald in Stocken gerathen zu seyn scheint, 

Vergl. Leipz. Zeitungen 724. S. 5 und S. 266. 

*) Wohl aber seine einzelnen lateinischen und 

dänischen Gedichte, dergleichen sich auch bey 

den nachher Nr. 9. 10 und 11. folgenden drey 

Stammtafeln befinden. Vergl. die dänische Bi¬ 

bliothek , B. 6. von den dänischen Gedichten 

S- 537— 545 von den deutschen aber S.543-- 

550. Dieselbe Eibl, fährt S. 550 fort: Hier¬ 

her können auch gerechnet werden nicht al¬ 

lein 9 bis 10 Medaillen, so er ir.veiuiren müs¬ 

sen, sondern auch die Inscription, so auf dem 

bey Iricdrichshall aufgei ichtetcn Monument 

befindlich ist u. s. w. wobey ich mich nicht 

aufhalten, sondern bloss bemerken will, dass man 

jene Inscripfion, im dänischen Original selbst, 

unter andern in den Lei]iz. Z it. *723. S. 643 

lesen ha>.p.. 
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und den Generalstaaten der vereinigten Niederlande 

den 15. Jun. 1701 geschlossenen Commercientractat aut 

hohen Bete hl in die dän. Sprache übersetzt, so wie 

solcher in der Sammlung der königl. Verordnungen 

gedachten Jahrs befindlich ist.“ Von ihm, als 

üebersetzer jenes Tractata, würde man ohne diese 

Aussage in der dänischen Bibliothek nichts wissen. 

Ivar Quistgaard in indice chTonoiog. sistente foede- 

x*& pacis -■■ ~ 51 rcgibus Diuiisö —— imta ctim gcnti* 

bus intra et extra Europam (Göttingae 792. 8-) 

führt den Titel dieses Tractats lateinisch an. Al¬ 

lein das Original war ohne Zweifel französisch oder 

holländisch. In beyden Sprachen findet man den 

Tractat abgedrucKt beym Du JV'Iont T. 8* P* 1. p. 

32_3g. Ob bloss holländisch, oder auch fran¬ 

zösisch in den drey andern von Quistgaard angege¬ 

benen Werken, weiss ich nicht, p— dt s dänische 

Uebersetzung endlich, steht nicht, wie man denken 

sollte, und selbst in der dänischen Bibliothek be¬ 

hauptet wird, in der Sammlung der königl. Verord¬ 

nungen von 1701 sondern ist erst den Verordnun¬ 

gen von 1703 am Ende angehängt, auch in neuern 

Zeiten von Jak. Henr. Scliou dem chronologisk Re¬ 

gister over de Kungel. Forordninger — 2 Deel. 2 

Udgave. Kbhvn 795- 8* S- 27 — 37 einverleibt 

worden. 

g) Fortegnelser paa Mag. Andr. Bordings 

Danske Vers af 7°5 °g 7°6. Kbhvn .... 8. kenne 

ich bloss aus Hielmstierne's Katalog S. 856 Nr. 39. 

und den novis litter. maris Baltici 7°4- P* 2C6> Den 

Abdruck der Gedichte selbst besorgte nicht unser 

, sondern Hans Gram, wie wir in der zweyten 

CUsse sehen weiden. 

Tabida genealopica Christiani principis he- 

reditarii Daniae et Norvegiae Hafn. 707. Fol. Vgl. 

dän. Bibi. 6, 549 wo auch eine deutsche Ueberse¬ 

tzung von loh. J incelio (. . . . *7°7 . ♦ . •) ange¬ 

führt wird. Allein nach Hielmstierne's Katalog S. 

42 Nr. 1. g) war der Üebersetzer, welcher von 

W'orm gar nicht genannt wird und sich nur durch 

l ]/{/. bezeiclinete Joachim VT ielandt, der nach 

Vf'orm als wirklicher Canzleyrath und Director der 

königl. Buchdrucherey zu Kopenhagen, seiner Vater¬ 

stadt, 1730 gestorben ist, 

10} Eine andere Stammtafel, gleichfalls in la¬ 

teinischer Sprache und auch vom Jahr 1707, wor¬ 

in gezeigt wird, wie sowohl der König Friedrich IV. 

als die Königin Luise vom Könige Christian I. ab- 

itammen, kenne ich nur aus der dänischen Biblio¬ 

thek 8» 689 h so wrie , wenn ich nicht iire, die 

deutsche Uebersetzung dieser Stammtafel aus Bibi. 

Rreitenaviana (Lubecse 1747* 4-) Toro. 2. p. 374. 

Endlich 11) eine dritte, welche R. so wie N. 

9. dem Kronprinzen Christian und zwar in däni¬ 

scher Sprache übetreichte, hat weder Hielmjtierne's 

Katalog, noch WTorm, wohl aber die dän. Bibi. 

8» 690. Sie findet sich auch seit 1740. aus O. H. 

JVTollers Auction auf unserer Bibliothek und hat den 

Titel: Tavle om Kong Christian I. Herkomst fra 

Kong Waldemar I. Kbhvn. 708 Fol, Ein Bogen. 

Vergl. Nova litterar, Germaniae 1709. p. 48* 

12) Im Jahre 1709 besorgte R. auf königlichen 

Befehl die erste Ausgabe des berühmten Grundge¬ 

setzes, der sogenannten lex regia (Kongeloven) in 

Reaifolio. Den vollständigen Titel findet man in 

JVleusel's Literatur dei Statistik, B. 2- S. 75 zweyte 

Ausgabe, in welcher auch in Ansehung der verschie¬ 

denen Ausgaben und Uebersetzungen Thaaruj)'s Stati¬ 

stik der dänischen Monarchie 2, 1, 219 benutzt ist. 

Die Ansicht jener ersten Ausgabe des Königsge¬ 

setzes zeigt, dass R. als Herausgeber nicht genannt 

ist. Man findet seinen Namen und zwar mit dem 

Zusatze ad mandatum Sae Regiae Majestatis propri¬ 

um bloss unter der zugleich bekannt gemachten und 

voran abdgeitickten königl. Verordnung vom 4- 

September. Weil die Ausgabe kostbar wrar, so er¬ 

hielt er späterhin aufs neue den königl. Befehl, ei¬ 

nen Nachdruck zu veranstalten, dessen Titel Hielm¬ 

stierne's Katalog S. 693 Nr. 25. so angiebt: Lex 

regia, det er, den souveraine Kongelov sat af Kong 

Friderich III. d. 14. November 1665, med Kong Fri- 

derich IV. Befaling af 4. Septemb, 1709, om at lad« 

den trykke, udgiven af Friderich Rostgaard. Kbhvn 

722. 8* 

13) Die letzte gedruckte Probe, woraus unser* 

R's Fleiss erhellt, den er auf die Genealogie ver¬ 

wandte, überreichte er 1709 dem General - Admiral 

Güldenlow, wie in der dänischen Bibliothek 8» 690 

bemerkt wird. Daher trage ich kein Bedenken, die 

bloss von W orin angeführte ,,Grev Friises og han» 

Grevindes stamtavle Kbhvn 711. 4* hür ein Manu- 

»cript zu halten, da Fl, , der dän. Bibi. 8, 688 

zu Folge, sehr gerne genealogische Notizen, wel¬ 

che verlangt wurden, mittheilie. Uebrigens wird 

in den Historiske Efterretninger om velfortient« 

Danske Adelsrnaend ved Tycho de Hofman weder 

im 3ten Tlieile (Kopenhagen 779* 40 S. 262 ff. 

der gedt uckten genealogischen Tabelle des Güldenlow- 

sehen Geschlechts, noch im ersten (777) S. 65 der, 

meiner Meinung nach, ungedruckten Stammtafel de6 

Friisischen Geschlechts gedacht. 

14) Von ihm ward Dänisch übersetzt: ,, Pauli 

Vindingii comiras Reventloviana sive oratio funebri» 

in obitum Conradi Coiuiiis de Reventlow, Magni 
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Cancellarii, habita r7<>9 Hafn. 7 »4- Fo1* c* %g-‘‘ 

(vergl. Hielmstierne s Katalog S.83- Nr. 71.) gleich¬ 

falls zu Kopenhagen 714. Fol. nach IVorm. Allein 

aus der dän. Bibi. 8> 692 f. schlösse ich, dass Ä'» 

dänische Uebersetzung, so wie die deutsche eines 

Anonymen dem Original des P• F., welcher die 

lateinische Parentation hielt, beygedruckt sey, (wo¬ 

mit jedoch der Umstand streitet, dass in Thott's 

Katalog 5, 1. Nr. 6355 ff. die lateinische, dänische 

und deutsche Ausgabe einzeln aufgeführt wird) oder 

vielmehr, dass Rinding R's bereits 1709 in däni¬ 

scher Sprache aufgesetzte Nachricht bey seiner Re¬ 

de zum Grunde legte. 

15) Atrium domus Rsventlowianae — — — 

«juae quidem omuia in publicam lucem proferun- 

tur a Fr. Rostgaard. Lubecae (Hielmstierne s Kata¬ 

log S.82. Nr. 69. Hafniae) 715, Fol. Den ausführ¬ 

lichen Titel findet man im Sibbern p. 104 f. und 

in der dän. Bibi, 8, 691 Fol. 

16) Kiaerlighed og Mandhaftighed udviist i 

en Norsk Liigbegiaengelse, nemlig over Capitam 

Ross (sic), som faldt tfor Aggerslxuus. Kbhvn 716. 

4, vergl. Hielmstierne's Katalog S. 4 83 Nr. i42» 

Dieselbe (?) Gelegenheitsschrift erschien auch in ßvo 

nach demselben Katalog S. 857- Nr. 45: . K. og M. 

udi en Nork L. (over Capitain Coes — (sic) —) 

i danske Riim beskreven. Kbhvn 716. 8* 

17) Dansk Oversättelse af 6 Psalmer. Klibvn 

718- 8- und in der Folge: D. O. af 34 udvalgte 

tydske Psalmer. Kbhvn 738- 8* Beyde Sammlun¬ 

gen nachher wieder aufgelegt und vermehrt unter 

dem Titel: D. O. af 41 udvalgte tydske Psalmer 

med et lidet Anhang af 6 Danske Psalmer, Kbhvn. 

742 8- Man vergl. wegen dieser Arbeit die dän. 

Bibi' 6, 543- — Hielmstierne s\ Katalog hat S. 683 

Nr 152. auch noch: Nogle aandelige Psalmer af 

tydshen paa danske oversatte. Uden Aarstal. 8- 

ig) Verschiedene lateinische Briefe in Versen 

findet man eingerückt in des oben genannten L. 

Thura's Poetiske sager. Kbhvn 121. 4. Von die- 

,en euistolis latinis metricis amoebaeis unsers R's, 

welche er 1692 zu Deyden mit seinem Freunde 

Thum wechselte, sehe man die dän. Bibi. 6, 548 

und 8> 879* 

10) Endlich trage ich kein Bedenken, ihm 

selbst auch den Katalog seiner Bibliothek *) beyzu- 

* ) R. erstand für dieselbe vieles , wie Gundling 2, 

4271 und 4, 5200 bemerkt, aus der Bibho- 

legen, welcher unter folgendem Titel vor mir 

liegt: Bibliotheca Rostgardiana , in 4uas partes di-^ 

visa, quarum prior impresaos libroi, altera manu- 

sciiptos exhibet. Vendcnda Hafniae anno 1726. a. 

d. 7. Jan. et sqq. Hafniae 8- In dev dän. Bibi, heisst 

es 6, 525. (vergl. S. 577 *0: I)ie Ursache, wel¬ 

che ihn bewogen, seinen Catalögtim drucken zu 

lassen, war derjenige Entschluss, den er im Jahr 

1725 fasste, seine Bibliothek (einige wenige Bü¬ 

cher ausgenommen) durch öffentliche Auction zu 

verkaufen, welches auch im Anfänge des Jahres 

1726 zu seinem vollkommenen Vergnügen bewerk¬ 

stelligt ward, indem der grösste Theil ziemlich 

theuer bezahlt worden, der Kern dieses herrlichen 

Bücheifaches aber zuerst in die ansehnliche Biblio¬ 

thek des Grafen von Danneskiold Samsöe, kinz.dar¬ 

auf aber *) in des Königs Majestät eigne Bibi, auf 

geschehene Erinnerung des königl. Bibliothecarii, Ju- 

• tizraths Gram eiuverleibet worden. Es war a:so 

ein blosses Gerücht, wenn Mosheim i7ß3 an I* 

Croze schrieb, er habe von Kopenhagen her neu¬ 

lich gehört: Universam R. biblioth. a rege imma- 

ni pretio emtam esse, vergl. The», epist. Lacrozia- 

ni Tom. I. p. 302, Ueberhaupt hat dieser thesau- 

rus in allen drey Theilen hin und wieder einige 

Nachrichten von R, und seiner Bibliothek. IJier- 

bey mache ich folgende Bemerkungen. 1 ) Köler 

irrt, wie aus dieser Stelle erhellt, wenn er a. a. 

O. glaubt, der Catalog sey forte Rostgaardo inscio 

gedruckt. 2) Wie geht es zu, dass man in Udaigt 

thek des JVCarquard Gude, welche 1706 zu 

Hamburg verkauft ward , und ihm schon aus 

eigner Ansicht, bekannt geworden war, indem 

er sie 1689 a^s er noc^ zu Kopenhagen stu" 

dirte, in Gesellschaft des Dr. JVIasius besehen 

hatte, wie die dänische Bibi. 6, 5l5^* ei" 

zählt. 

*) Eigentlich nach sechs Jahren. Christian Graf 

von Danneskiold Samsöe starb freylich beieits 

1728 den 17. Febr. im 26. Jahre seines Alters, 

Vergl. Tycho de Hof man s Efterretn. 3, 202. 

Allein eist zu Anfänge des Jahrs i734 ward 

seine Bibliothek verkauft, deren Katalog Was 

wirklich auffällt, sich nicht, in der, sonst 

in Ansehung der dänischen Literatur so leich¬ 

haltigen , llielmstierneschen Bibliothek, wohl 

aber in der Biinauischen befand. IV an »ehe 

wegen des Katalogs (7. P. Kohls) Nie- 

dersächsische Nachrichten 173» S. 81 1 ff- wo 

die Vorrede desselben ganz abgedruckt iit und 

vergl. (desselben) Hamburg, Berichte 1732. 

S. 114- 
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over den gamle Mauuscript — Sämling i det störe 

Kongel. Bibliothec ved John Erichsen. Kbhvn. 786. 

2« so wenige Rostgaardische Manuscripte antrifft? 

Es ist wirklich Schade, dass man nicht weis, 

wohin jedes einzelne Manuscript gekommen ist. 

Um hier nur absichtlich beym Longinus stehen zu 

bleiben: so weis ich, dass die Ausgabe von Jac. 

Tollius Trajecti ad Rhen. 694. 4., welcher 21., wie 

es im Catalog p. 454 heisst „varia ex piaestantis- 

simo cod. Ms. Bibi, regis Christianissimi rariora 

observata inscripsit manu sua,“ und von der auch 

die dän. Biblioth. 6, 567 f- nachgesehen werden 

kann, sich gegenwärtig in der Leipziger Universi¬ 

täts-Bibliothek befindet. Allein wohin kamen die 

im Catalog gleich folgenden ; variae lectiones et re- 

tae ad Longinum, quas earumd.em auct. Jo. Boiviii 

communicavit cum Fr. R. 697. 4* ? — 5) Ob¬ 

gleich der gedruckte Catalog der Mss. (jedoch 

immixtis nonuuUis impressis , qui vel cum 

Mss. collati vel a doctis viris emendati sunt) 1068 

N untern enthält, wie bereits Reumann in conspf'Ctu 

reip. litter. p. 202 edit. 7. 1763 oder nach Eyring's 

Ausgabe P. 2. T. r. p. 348 bemerkt, 90 gewährt er 

doch keine vollständige Uebersickt der Handschrif¬ 

ten, wie bereits aus der eben niedergeschriebenen 

Stelle in der dän, Eibl, erhellt, die aus dem, was 

S. 525 f. folgt, noch deutlicher wird: „In der 13. 

Secdou soll eine zulängliche Nachricht gegeben 

werden von den reliquiis Bibliothecae Rostgaardia- 

uae oder der kleinen Sammlung von Mss. und an¬ 

dern Büchern, welche er der königl. Universität in 

Kopenhagen zu iegiren gesonnen ist.“ — Von die¬ 

sem Vermächtnisse ist nun meines Wissens kein 

gedrucktes Verzeichniss vorhanden. Man weis blo* 

aus Hofmann S. 27G f. *), dass die Handschriften 

600 Ntrmern betragen, die gedruckten Werke aber 

aus 1195 Bänden bestehen, nämlich 131 Folianten, 

471 Quartanten, 456 in Octavo und 157 in klei¬ 

nern Formaten. Die Zerstreuung dieser Manuscript- 

sammlung ur.d besonders der Umstand, dass man 

nicht weis, wohin die einzelnen Schätze gekorn» 

men sind, ist daher Schuld, dass Rs Handschriften 

jetzt nicht mehr in dem Grade benutzt und bekannt 

gemacht werden können, wie diess vorhin der I all 

war und wovon jetzt noch das Nötbige gesagt wer¬ 

den muss. In die zweyte Glasse der Schiiftcn bringe 

) Diess scheint aber eine runde Zahl zu seyn. 

Wenigstens finde ich im dänischen Journal. B. 

1. St. 5. (Kopenhagen, Odensee und Leipzig 

762- 8-) S. 574 nur 334 Nummern, welcher 

oestimiutern Angabe auch Thaarup 2, j, 83 

gefolgt ist. 

S06 

ich nämlich, wie ich bereits oben bemerkte* die¬ 

jenigen, welche verschiedene Gelehrte aus seiner 

Bibliothek herausgegeben haben, so wie auch die¬ 

jenigen, zu deren Vervollkommnung er auf die eine 

oder andere Art das Seinige beygetragen! hat und 

folge auch hier chronologischen Ordnung, als des 

natürlichsten. 

(Der Beschluss folgt.) 

r u c hh an dl er - Anz eigen* 

Museum 
der 

Alterthums - Wissenschaft 

herausgegeben 

vo nj 

F. A. Wolf und P h. Butt mann 

Zweyten Bandes, erstes Stück. 

Berlin in der Realschulbuchhandlung igog,. 

Inhalt: 1) Bemerkungen über die Benen¬ 

nungen einiger Mineralien bey den Alten , vorzüg¬ 

lich des Magnetes uno des Basaltes von Ph. Bnttmaun. 

2) Ueber die Echtheit der Adulitanischen Monumen¬ 

tes , nebst einem Abdruck desselben, und einem 

Kupfer; von demselben. 

Hiermit ist zugleich erschienen: 

Museum 

Antiquitatis Studiorum 

Op. F. A. Wolfii et P h. Buttmanni 

Vol. I. Fase. 1. 

Berol. in Libr. Schol. Real. Igog. 

Contin. hoc fase. l) G. L. Spaldingii Disp. d« 

orntione JSlarcelliana. 2) G. Ilcrmanni Diss. de El- 

lipsi et Pleonasmo in Graeca lingua. Acc. Epime- 

tron de rariorikus qiubusdam verhorum formis (scrips. 

Ph. Buttmannus). 5) Bibliographica nonnulla d« 

Vinccntii Bellovacensis speculis. 

Bey Johann Gottloh Beygang in Leipzig ist er¬ 

schienen : 

Sinapius, J. C., Schlesien in meihantilischer, geo¬ 

graphischer und statistischer Hinsicht. 4tes und 

letztes Bändchen, ß. 21 gr. 

— .— Ebendasselbe Schveibp. 1 Thlr. 

Complet alle 4 Theile Dnickp. 3 Tlilr. 5 gr, 

Schreibp. 4 Thlr. 
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INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 
ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

17. Stück. 

Sonnabends, den cg. April 1309. 

Beschluss der Literatur von Rostgaard» 

Schriften, zweyte Classe. 

1. N^cephori Gregorae historia Byzantina,, T. 

1. — T. 2. -—• Joh. Boivin. Idem Codices con- 

tulit, notas addidit et alias appendices. Paris, e ty- 

pographia regia 702. Fol. Lectiones, sagt Fabricius 

in Bibi. Graeca 7, 655. Harl., e codice Vaticano 

descriptos, accepit a Fr. Rostgaardo. Man vergl. 

auch dän. Bibi. 6, 578 f* 

2) Enchiridion studioii Arabice*) conscriptum 

a Borhaneddino Alzernoucchi, cum duplici versione 

latina, altera a Fr. Rostgaard, sub auspiciis Jose- 

phi Banesae, Maronitae Syri, Romae elaborata, al¬ 

tera Abrahanii Ecchellensis. Traj. ad Rhen. 709. 3. 

Vergl. dän. Bibi, 6, 585 f. Len, so viel ich weiss, 

vollständigen Titel, entlehnte ich aus der liistoire 

critique de la republique des lettres tant ancienne 

que moderne (par Phil. JUasson) T. 1 5. (Amst. 71 6. 

12.) p.442. 

5) Emendationes in Otfruli theotiscam et me- 

tricam Paraphrasin Evangeliorum, Basilcae anno 

1571 tvpis descriptam, ex antiquissinxo codice Ms. 

Palatino - Vaticano ad quem Basileensis editio cxacta 

*) Der Arabische Titel ist: Tälim almotallam 

thaiik altiillum. Man vergl, wegen der Schrift 

und ihres Verf., welcher im Jöcher und Ade¬ 

lung fehlt, Bibi, ©rieut. par d'Herbelot (Paris 

697. Fol.) p.848 oder nach dein Haager Nach¬ 
drucke T. 5. p. 593. 

fuit, collectae et Johanni Schiltero *) antehac in- 

scriptae a Fr. Rostgaard. Die Dedication ist Lip- 

siae a. d. 25. Sept. 1699 unterschrieben. Der wirk¬ 

liche Aodruck aber, den E. J. Koch, im Compen- 

dium der deutschen Literatur - Geschichte. 1. B zte 

Ausg. (Berlin 795. s.) S. 26. hätte anführen"kon- 

nen, erfolgte erst mehrere Jahre nachher in: Le<*es 

Francorum Salicae et Ripuariorum — opera et Stu¬ 

dio Jo. Ge. Eccardi (Francof. 720. Fol.) p. 233 — 

509. — Vergl. dän. Bibi, 6, 555. 

4) Flavii Josephi opera omnia _ _ aucI: 

Sig. Havercrmpo. Tomi 2. Amst. L. B. et Utraj. 

726. Fol. H. bemerkt in der Vorrede, dass Gram 

vor dem Verkauf der RostgaardschenBibliothek den 

Codex des Jos. de bello Judaico verglichen und 

die Lesarten ihm mitgetheilt habe. Gram that 

mithin das, was Mosheim zu thun Willens gewe¬ 

sen war, aber nicht gethan hat. vergl. Thes. * * * 4 5 &epist. 

T. Lacrozianum 1, 298 und 3, 292. 

5) Jo der dän. Bibi. 6, 572 heisst es: „End¬ 

lich hat er auch der Ambrosianischen Bibliothek 

eine Abschrift von des Baisers Juliani epistolis in- 

editis zu danken-von denen Fabricius eine 

Copey erhielt, die er in seiner Bibiiotheca Graeca 

abdrucken lassen.” .— Allein diese letzte Behaup¬ 

tung ist nicht richtig. Fabricius war bIos3 Willens 

es zu thun. .Diess sieht man aus dem im lqten 

*) Welcher jedoch wegen anderer Geschäfte und 

weil ihn nachher der Tod übereilte, von dtn 

Lesarten keinen Gebrauch machen konnte. 

Diess that erst späterhin Jo. Ge. Scherz; vgl. 

dessen Vorrede zum Otfrid in Jo. Schilteri 

thesauro antiquitt. Teutunic. Ulmae 727. I ul. 
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Bande befindlichen index generali«, wo es §. v. 

Ja lictnus Imp. heisst : Eins epistolae antea in- 

editae VI (IV ist Druckfehler), 15» h XIV. p. 

Nun enthält aber libex VI. nur 12 Capitel. F. 

hatte nämlich die Absicht, zur Bibliotheca graeca 

Ergänzungen und Berichtigungen zu liefern, wel¬ 

che er ohne Zweifel ins 1 gte Capitel bringen woll¬ 

te, stand aber nachher wegen der grossen Menge 

davon ab, und sparte alles für ein besonderes Vo¬ 

lumen (wie er in der Vorrede bemerkt), welches 

jedoch bekanntlich nicht erschienen ist. Jene un¬ 

gedruckten Briefe aber hat er späterhin auf einem 

andern Wege dem Publicum mitgetheilt und mit¬ 

hin den von L. A. Muratori in Anecdotis graccis 

(Patav. 709. 40 p. 526 geäusserteu Wunsch er¬ 

füllt. Man findet 6ie nämlich, wie zwar nicht Cat. 

Bibi. Biinav. wohl aber Harles 6, 757 bemerkt, 

in: sauitaris lux Evangelii — dclineata a I. A. 

Fabricio (Hamb. 73z. 4.) p. 516— 538* 

6) Thucydidis —- — libri 8. Becensuit C. A. 

Bukerus, Arnst. 731. Fol. D. erhielt für diese Aus¬ 

gabe, wie er in der Vorrede erzählt, durch Gravi1 s 

Vermittlung die L. A. zu den Scholien der erstem 

Bücher, aus einem Codex, den Fiostgaard 1699 in 

Venedig gekauft hatte. 

C 

7) Anders Bording's poetiske skrifter i tvende 

Parter samlede af Fr. Rostgaard og Fet. Tervager. 

Kbhvn 755. 4. So giebt Hielmstierne's Katalog S. 

232 Nr. 48 den Titel in der Kürze an. Aus dev 

dän. Bibi. 6, 558 f» erfährt man den Herausgeber, 

den eben genannten Hans Gram, welcher mithin 

das Verlangen der Freunde der dänischen Dicht¬ 

kunst , z. E. des Alb. jdhuru in idea hist, litter, Da- 

r.orum (Hamb. 725» 80 F* 55° befriedigte, da JI» 

daran verhindert wurde. 

g) Schon aus der dän. Bibi. (6, 5^5 f- 57°- 

571* 574* 577 f. erhellt, dass ü. auf seinen Reisen 

in den verschiedenen Bibliotheken zu Paris, Mai¬ 

land » Modena und Rom auf die noch ungedruck¬ 

ten Briefe des Libanins hauptsächlich sein Augen¬ 

merk lichtete, daher ihm auch 1715 der 7te Band 

der Bibi. Graeca, „(juod aoa exigua eius pars Li- 

banio tributa est atque consecrata,<c von Fabricius 

dedicirt wurde; weswegen Saxe 6agt: Ingen ii et 

virtutum eius non candidiorum novi praeconem, 

quam I. A( Fabricium, Der Apparat kam hach des Grafen 

Banneskiold Scinsoe Tode in die königliche Biblio¬ 

thek zu Kopenhagen, und ward hieraus durch 

Gravis Vermittlung dem loh. Chph FF’olf in Ham¬ 

burg zum Gebrauch mitgetheilt, welcher deswegen 

seine Ausgabe (Libanii epistolae -— — Am telod. 

7^g. Fol.) dem Könige Christian VI» dedicirte, 

Nachdem er in der Vorrede ron den Gelehrten, die 

sich vor ihm um die Briefe deä Sophisten verdien» 

gemacht haben, gesprochen hat, fährt er fort: Ho¬ 

rum et fortasse aliorum, industriam longissime su« 

petavit, quem primo loco appelbire debebam, Fr. 

jft. etc. 

9) Fragmentum linguae Theotiscae vatustissi- 

imnn. Sive pauca quaedam capita ex libello S. Isi- 

dori, Ilispalensis episcopi, de domini et Salvatoris 

riostri nativitate, passione, resurrectione caeliquo ad* 

scensu; ab anonymo quodam ante annos plus minus 

800 in ÜRguam Theotiscara conversa. Ex codica 

membranaceo sexcentorum annorum , qui Parisiis in, 

Bibliotheca — Colberti repositus ost, annuente Ste- 

jjhano Ealuzio omni cum cura descripsit Fr. Rost¬ 

gaard 1697; ist abgedruckt in der dän, Bibi. Stück 

2 (758) S. 355—'409 woselbst auch in der Einlei¬ 

tung S. 326 — 334 von loh. Frid. Halchen s fehler¬ 

hafter Ausgabe (Gryphisw. 706. 40 das Nöthige 

gesagt wird. Vergl. dän. Bibi. 6, 553. 555-558* 

Der Abdruck übrigens, von welchem Fabricius 

1755» »1* der vierte Band der Bibi. lat. med. ec 

inf. aetatis erschien, noch nichts wissen konnte» 

kam nicht zu I. JJ. IWansis Kenntr.iss, welcher des¬ 

selben in dem Italienischen Nachdrucho (Patav. 

754* 4-) P- 187 nicht gedacht hat. 

10) Odae sacrae Kingovianae matutinae et ves- 

pertinae Romans civitate donatae a Christiano Rose, 

nunc demum e museo Rostgaardiano in lucem edi- 

tae. Hafniae 759- 8- Vergl. dän. Bibi. 8, 696. 

Vom Verf«, Thomas Kingo, welcher 1705 zu Oden¬ 

see als Bischof starb, sehe man unter andern Er. 

Fontoppidan s annale* eccles. Danicae diplomat. Th. 

4. B. 1. (Kopenh. 753. 4.) S. 110 ff. 

11) Historia rerum Danicarum , qua re« pc«t 
«xccisum Christophori Bavari, vetustissimae regurr» 

Daniae prosapiae regem ultimum, sub regibus 9 

domo Oldenburgica Christiani I., Johannis I., Cliri- 

»tianill., Friderici I., Christiani III. et FiidericiU. 

gestan continentur, auctore Io. Is. Pontano, regio 

Historiographo. Tomtu hactenus ineditus, histor, 

rerum Danicarum a Pontano x(»3i V. 10. editae 

continuationem complexus, quem ad exemplar, quod 

in Bibi, publica univers. Hafniensis servatur, de- 

scribi curavit Fr. Fiostgaard 1639; findet sich iu 

E. I. de . PJFestphalen monumentis ineditis T. *. 

(Lips. 74.0. Fol.) col. 714—1230. Ein glückli¬ 

cher Zufall wer cs, dass ü, von diesem histori¬ 

schen Werke eine Abschrift genommen hatte, wo¬ 

durch cs, weil das Original verbrannte, vom Un¬ 

tergänge gerettet wurde. Vergl. dän, Bibi, g, 6Qx. 

12) Quäluo’r fragmenta rerum Cimbricarum ct 

Daniearnm ex Bibi. Rostgaardiana; steht das. T, 3. 

(7430 Gol, 533-560. Vergl. dän. Bibi, g, 696 f. 
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15) Aas dem letzten Bande des Livius von 

\Am. Drakenborch (L. B. et Amstel. 74^. 4-) ei" 

fahrt mau S. 326, dass er bey der dritten Dekade 

auch einen ehemaligen Rostgaafdisclien Codex ge¬ 

braucht habe. 

14) Der Abdruck eines arabischen Manuscrlpts 

durch loh. Christ. Kall', welcher bereits in der 

dän. Bibi. 6, 582 versprochen wurde, erfolgte erst 

mehrere Jahre nachher unter dem Titel: Arabum 

Philosopbia populaiis sive Sylloge nova proverbio- 

l’um. A Iacobo Salomone, Damasceno, dictata ex- 

cepit et interprctatus est Fr. Kostgaard, p. m. Edi- 

dit cum annOtationibus itönriüllis io. Christ. Kallius. 

Hafn. 764* 8* Wenn Kall in der Vorrede von ii. 

bemerkt: Aiabicae linguae magistrum Parrsns m- 

venit Iacobtim Salomonem, liominem Dainascenum ; 

nescio an eunidem qui alio nomine vocatus est 

Salomo Negri: so leidet dio Sache, meiner Meinung 

nach, keinen Zweifel. R. war vom 1. Januar 

1695 bis zürn 14. May 1698 zu Paris. Nimmt 

man nun die Memcnia Negriana ■— Ex autographo 

auctoris edidit Gottlieb Anast, Freylinghausen. Hai. 

764. 4. zur Hand, «o sieht man, dass der Damas¬ 

tener, nachdem er 16 Jahre in Frankreich znge- 

bracht hatte, 1701 nach England gereiset sey und 

mithin während der genannten Jahre mit -unser in 

R. bekannt geworden seyn könne *). 

15) Lectionum Theotiscarum spechnen. Car- 

tninis antiqui de S. Georgio fmgmentum. Cum 

versione latina et notis edidit Barthold Christian 

Sandvig. Hafn. 783. 8- Da diese kleine, nur 44 

S. starke Schrift, mellt sehr bekannt geworden 

war, so verdient der würdige Nyernp vielen Dank, 

das9 er sie in den Symbolis ad üteratuTam Feuto- 

nicam antiquiorem — (Hafn. 787* 41) c°h 411 

430 wieder abdrucken liess. In der Vorrede p. 

XXXII. bemerkt er: Descripsit Rostgaardus carmen 

hoc Romae 1699 ex codice isio rnembranaceo Bi- 

bliothecae Vaticunae, qui Otfridi Evangelia conti- 

net etc. 

Obiges war bereits geschrieben , als icli mich 

an Christ. Fried. Schnurrers Bibi. Arabicam er¬ 

innerte, in deren P. 2. (Tubiugae goo. 4-) 

p. 34 man von obiger Schrift eine Notiz fin¬ 

det, wo es auch heisst: Erat autem Salomo 

ille haud dubie idem, qui Salomo Negii 110- 

rriire famam aliquant consecutus obiit in An- 

giia anno civciter 1729 und d>e memoria Ne- 

griatia gleichfalls angeführt wird. 

Kall und Sandvig waren also, meines Wissen# 

die beyden letzten Gelehrten, welche die literari¬ 

schen Schätze ihres Landsmannes bekannt machten* 

Au sie wird sich, wie ich höre, ein deutscher Hu¬ 

manist ansebiiessen, von dem eine neue Ausgabe 
Ö 

des Longinus nächstens zu erhalten das Publicum 

Hoffnung hat. 

Ii, Kordes, 

Zusätze zu Pänzer's Annal. typogr. 

In dem bey Kummer in Leipzig i8°3 er¬ 

schienenen Buche: Recensio IVIStorum Cedicum ejui 

ex universa Bibliotheca Vaticana ssleuti jussu Dni 

nri Pii VI. Pont, max pr-id. Id. lut. an. 1797 pro- 

curatoribus Gallorum jure belli seu pactarum inducia- 

rum ergo et initae pacis tradendi j.tiere. Acc. index 

libroruin tarn invpressorum quam AlStorum Bibi. 

Vat. etc. kommen manche alte Drucke v or, di^ Panzer 

in seinen typographischen Annalen noch nicht ver¬ 

zeichnet hat. Einige dergleichen alte Drucke be¬ 

finden sich in dem Verzeichnisse einer zu Nürn¬ 

berg am 1» März 1309 versteigerten Eiichersamm- 

iung. 

Incipit prolog. super legend, sanctor. quas compi- 

lav. trat, iacob natione Ianuesis ord. frat. predi- 

cat — (zu Ende) Feliciter, Fol. S. I. et a. 

Incipit consolat. timorate conscientie Magistri Jo. 

Nieder. Fol. s. 1. et a. 

Iacob de Voragina Sermones de tempore. Fol. 

Tractat. pulcherrimus de quatuor virtutib. Cardina- 

lib. p. Fratr. Heir.ric. ariminensem ad venetos 

edit. totam fere philosoph. mor. complect. Fol. 

s.' 1, et a. 

Incipit über dyalogor. beati Gregorii ad petrum 

diacontim suum. (zu Ende) Explic. über IV. eia- 

log. Gregorii s. 1. et a. Fol. 

Officii misse sacriq canonis exposit. et signor. stc. 

in alma universitate iipezensi edita iucip. felici¬ 

ter. Fol. s. 1. et a. v. 

Incipiunt sermones nctabil. et formal, fris socci or- 

dis Cisterciens. de sauctis. Fol. s. 1. et a. 

Ordo XL. omeliar. beati gregorii pape ad secund. 

Episcop. Thjturonitar. (zu Ende) Adeptus est fi- 

nis ambar. parciuta onieüär. beatias. gregorii 

pspe Pibme in die sancii hermeti3 sub anno 

1473. Fol. s. 1. 

Registrum in sermones Iaccbi de Voragine de tem¬ 

pore. Fol. 

Annotation« s. Repoitationes Sebast. Bram. Ila- 

gonaw. Fol. 

(17 *) 
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Jo. Franc. Pici Mirandulae de rerum praenot. libri 

IX. Fo!. 

Juitini Philosophie et Martyris über ad gentes in 

lat. convers. p. 1. F, Picum Mirandolinum libri 

IV. (zu Ende) Vale Mantuae XV* Augusti pro-- 

perante calamo. Fol. s. a. 

Maronis Opera. —• zu End»: Fratris Franc. Maro- 

nis Ordin. Minor, sc-ript. Anno 1476. p. Mag. 

Michael. Muzelo de Parma feliciter impress. Fol. 

s, 1. 

Doctoj', loh. Baconis Anglici über III et IV. super 

sententias (zu Ende) Milano l5°8- Fol, 

StellaTium Corone benedict. virg. Marie in laudem 

eius pro singulis predicationib. elegantiss. ^coap- 

tat. Zu Ende. Hagenau 1508. Fol. 

Theologia Germanica, s. 1. i55** Fol. 

A. Gellii viri disertiss. Noctium Atticar. libri XX 

summa accurat. Joan. Connelii Carnoten, ad re* 

eognit. Beroaidinam reposit. c. alphabet. indice. 

Paris, s. a. 4. 

Magistri Roberti Holhot super quäl, sententiarum 

quaestiones. Lugduni 1510. 4« 

Opuscul. Enchiridion Joan. Aquile. Ferme de omni 

ludorum genere. — Zu Ende. Oppenh. 1^16. 4. 

Questioucs Magist. Pet, de aylliaco Cardinal, super 

libros sententiar. — Zu Ende : pr. Nie. Wolig. 

Allermann 1500. 4. 

Pro Monte Fietatis , Consilia sacro. theolog. ac col- 

legior. Patavii et Perusii, Joan. Bapt. Rozelli j’et 

Ioan. Campegii c. bulla ac brev. dato fratr. Ber- 

nard. Feinens. Sancti Pape Inocentii Octavi s. 

1. et a. 4. 

Corrigütur in hoc opusculo LXX loca in iure civili 

septem legum novse et verae sententiae aperiunt,. 

s, 1. et a. 4. 

Solinus de Memorabil. Müdi diligenter annotatus,.- 

Zu Ende. Speier 15*2. 4* 

Leor.ardi Aretini de Bello Gothorum..— Zü Ende;. 

In Belloviso 1507. 4* 

Itineraria Joh. de Hesse et alia ei. arg. s. 1. et 

a. 4- 

Gesta Iirnn. P«.egis in India et Aethiop.— Zu Ende. 

Norimb. Weissenburger i5°7* 4. 

Der rechte Weg auszufaren von Lissabon genKalle- 

kutli, cum fig. s. 1. et a. 4. 

Jo. Sews Wienett, tract. de viciis lingue s, 1. et 

a. 4. 

Sermones Dormi secure vel Pormi sine cura de 

tempore. — Zu Ende. Hagenau impr. 1513« 4- 

Excusatio patrum Sancti Benedicti p. Joan Vinster- 

nau Abbate. — Za Ende. Norimb. s. a. 4. 

Desiderii Erasmi Compendiaria dialecticcs ratio- 

Wittemberg 1520. 4* 

Instiuuioues rhetoricae longe aliter tractatae quam 

ante Phil. Melanch. Basil. 1522, 8* 

Phil. Mclancb. Compendiaria Dialecticcs Ratio Ar- 

gentor. 1523. ß. 

M..T. Ciceronis Topica c. Comment. Boe, Wittenb. 

*524. S- 

Ciceronis pro milone Oratio. Wittenb. 1524. 8* 

De Servo arbitrio Mart. Luthcri ad D. Erasmum 

Rotterod. Norimb. 1526. 8* 

Lsur, Vallae Elegantiar. adeps per Accursium collect. 

Colon. 1527. 8- 

Laur, Vallae Elegant. Vocabular. s. 1. 1525. 8. 

Hadrianus de Sermone Latino. Col. 1529. 8* 

Ludovici Clichtorei lromiliae. Col. s. a. 8» 

In dem Verzeichnisse der bey Molini, Landi 

und Compagnie in Florenz zu habenden Bücher ste¬ 

hen folgende in Panzers typographischen Annalen 

fehlende alte Drucke, worunter diejenigen, deren 

Preis nicht angegeben ist, verkauft sind: 

Libro della Regina Aneroja Venet. per Filippo di 

Piero 1479. Fol.. 

Fierabrag Roman. Lyon imprime par Jacques Mail* 

let 1484. Fol. c. fig. cliaract. goth. i5oPaoli 

Ioannis de Friburgo Summa Confessorum Paris. Petit 

1500. Fol. goth. go P. 

Ugonis Senensis in primum pTimi canonis Avicennae 

expositio Ferrariae Andr. Gallu» 1491. Fol. 

3o P. 

Statuta communitatis Terrae Castiüonis libri V, 

Perusiae i555. Fol. cliaract. goth. 50 P. 

Aspramonte Firenze per Pacini 1504. Fol. min. 

60 P. 

Novella d’ Ippolito Buondelmonti o Lionora de 

Bardi Mutinae per Michaelem Volmar 4. 

Boccaccio il Filoetrato per Maestro Luca (Veneto) 

s. 1. et a. 4. 

Alberti Magni Thesaurus Fauperum o sia delle virtii 

delle orbe Roma s. a. 4- 

Iitoria della Conquista di Gerusalemme. s. 1, et a. 

4- 80 P- 

Leggenda delle dilette Spose di Cristo Marta e 

Madualena Venet, di Codeca *494* c. iig. 4* 

15 P* .. 
Io. Harmonii Marti Comoedia Stephanium urbi3 

Venetae genio publice recitata s. 1. et a. 4* 

16 P. 

Perotti Rudimenta Graiumatice s. 1. et a. 4- 60 P. 

Profeda di S. Brigida Roma in Campo di Fiore per 

Antonio d’Asola s. a. 4* 12 

de Sacrobusto Spera Mundi s. 1. et a. 4> *5^* 

de Slyteihoven Comoedia salcbrosa cui titulns Scot> 

netta Eononiae de Benedictis *497* 4* 5° P. 

Pietro Aredno Canzone in lode del Datario, c esor- 
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tatione della pace fra l’Imporatore e il Re di Fran« 

cia. Romae 1524, Fol. 30 P. 

S. Caterina di Siena Epistole ed Oratione Venet. 

Niccolini da Sabio ad istanza di Federico Tar- 

rcsano 1548. 4. 150 P. 

Pisauro Venturini Rinuovatione del mundo ed altre 

cose falte in versi Milano 1520. 4. 15 P. 

La Spagna poema dove si tratta le battaglie che 

lece Carlo IMagno in Spagna. Venetia da Fontane 

1514. 4. 40 P. 

I). Cherubino Tolomeo detto degli Assassini di Fer¬ 

rara opera intitolata il fascicolo della mirrata re- 

deutrice e 6alutifera umanita di christo, in terze 

lime raccolto Ferrara 1538. 4. 10 P. 

Ludovico Vartema Itinerario nell’Egitto, nella Siria, 

nell’ Arabia etc. Venetia 1517. 4. 15 P. 

Vartema Itinerario nell’ Egitto etc» Venetia 1520, 

4 min. 12 P. 

Bartolommeo dalli Sonnetti Iselario in versi 8.1. et 

*• c- %• iig»- 150 P. 

Guerre d’Italia dalla venuta del Re Carlo al 1524. 

Venetia 1524. 4. 20 P. 

Niphi de falsa diluvii prognosticatione Florent. sun- 

ta 1520, 4. 10 P. 

Tibaldeo Opere s. 1. et a. 4. 30 P. 

Ihnamoramento di Paris e Vienna istoriale Venet. 

1519’ 4. 3o P. 

Bojardo P Orlando innamorato Venetia 1528 coi tr# 

altri dell’ Agostini. 1525. 1526. e 1524. 4, 

100 P. * 

Guazzo , Belisardo, Fratello del Co. Orlando'poema 

Venet. 1525» Agostini Successi bellici soguiti in 

Italia del fatto d’arme di Gieradada Venet. 1521. 

4- 80 P. 

Sommaripa del mai Francese in terza rima, Ven. 

1496. 4. 50 P. 

Girolamo Manfredi II perche. Vanetia 1507. 4. 

40 P. 

Vita di Merlino e sue profetie tradotte da Zorzi 

Venetia 1516. 4. et alia i5q_P. 

Boccaccio il Ninfale Fiesolano 8. 1. et a. 4. 60 P. 

Rinaldo Tromba il secondo Draga d’Orlando Venet. 

1527. 4. 60 P. 

Jac. Nardi Commedia di Amicitia s. 1. et a. 140 P. 

Gio. Sebastiani Arienti Novelle Venetia 1525. g. 

' 60 P. 

Calmetta ed altri Compcndio di cose nuove in so- 

netti. Venetia 1516. g- 3 P. 

Compositioni di uns Suora del monastero del cor- 

po di Christo in Bologna. Bo\' Benedetti 1525. 

8- 20 P. 

Antonio Cornazzano Proverbj, con tre proverbj, e 

duo dialoghi aggiunti s. 1. et a. 8- 4o P. 

Dante Canzoni e madrigali, Madrigali di M. Cino, 

• di Girardo Novelio. Venetia 15iß. 8- 45 P. 

Innocentio IIL Disprezzamento del ’mondo tradotto 

in terza rima da Agostino da Coloana Venetia 

1517. 8; c. £g. 10 P. 

Marc© E-asilia la Conversione di S. M. Maddalena 

in ottava rima. Venet. 1517. g. c. fig. 12P. 

Folengi Macaronica §. 1. et ». c. fig. 3. 56 P. 

Galeno Ricettario tradotto da Gio Saraceno Venetia 

1524. 8- 6 P. 
Libro del Gigsntc Morgant« e del Re Carlo et*. 

Venet. 1554. Legrame Anton Guidon Selvaggio 

Venetia 1535, 8- 24 P. 

Alberti Leon Eeztorrkla. V«net. Benardo da Crcmo- 

na 149t- 8* Hernandez Carcer d’Amore Venetia 

1514. g. 160 P. 

Alberti Leo, EcatomRla s. 1. et a. 3. 15 P. 

Alberti Ecatomhla. Venetia 1528« 8- 15 P. 

Apulejo tradotto Venetia Tacuino 1520, 8* 20 P. 

Gio. Boccaccio il Niuifale Fieeolano. Venetia 1519. 

12. 30 P. 

Samuele Rabino Requisition! profondissime contra 

gli Ebrei. Venetia Pagnini 1514. 12. 5 P. 

Molini und Landi haben auch diese in der Aca- 

demia Veneta gedruckten Bücher: 

Discono delle cose della guerra., 8. jg P, 

I dieci circoli dell’ Impero. 4*' 16 P. 

Ordine de’ Cavalieri del Tcsore. 4- 16 P. 

P. Manutii Epistolae et Praefationes. 8» 18 P* 

Leipzig, 

Ludivig Heinrich Teucher.- 

Von des Jladviani Jimii Rmllemat. et Ae- 

iiigmatibus. 

Bey der Vorliebe, welche unser Zeitalter, für 

Rätlisel, Logogryphen und Charaden zeigt , ist eg 

vielleicht nicht unwsrth auf eine Sammlung von 45 la¬ 

teinischen Rälhseln aufmerksam zu machen, wel¬ 

che schon lange in Vergessenheit übergegangen seyn 

mögen, ohne, dass sie es verdient haben, zum 

Theil zwar dadurch , dass sie wirklich etwas sel¬ 

ten zu seyn scheinen und nicht oft Vorkommen, 

Ich finde ihrer nirgend erwähnt und wünschte so 

wohl zu wissen, ob irgendwo eine literarische No¬ 

tiz von ihnen gegeben ist, als auch, ob diese Räth- 

scl des gelehrten Hadriani Junii niemals in die deut¬ 

sche Sprache übersetzt worden sind. — Ich besitze 

sie in einem Duodez - Bündchen, wo mehrere lite¬ 

rarische Kleinigkeiten zusammen gebunden sind, 

welche vielleicht alle sich selten vorfinden werden, 

und eine Erinnerung an sie verzeihlich machen 

mögen [ — 
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i. Symbola Hcroica M. Claudü Paradini, Bei- 

liiocensis Canonici, et D. Gabi'ielis Symtionis. Multo, 

quam antea fidclius de Gallica lingua in Latinam 

conuersa, Antverpiae, Ex officina Christophori I lan- 

tini. M. D. LXVII. Cum privilegio. 3*5 Pag- 01l‘ 

ne das Hexasticbon Joannis Gubernatoris, und das 

epigramma in eosdem versus, welche drey Seiten 

•innehmen. Jedes Symbolum ist in säubern Holz¬ 

schnitten figürlich abgebildet, doch stösst man bis¬ 

weilen auch auf groteske Bilder, unter welchen 

eine kurze Erklärung steht, z. B. p. I5l- Magnum 

vectigal. Darunter ein Tgei, an dessen Stacheln 

Aeptel angespiesst sind, abgebildet ist, mit folgen¬ 

der Erklärung : 

„Erinacius, dum victum sollicite quaerrtat, si, 

quog offendit, fructibus ventrern pascat, non con- 

tentus est, sed callidus supinum se volutat, setaceis 

aculeis in ipsos quos passim offendit fructus confi- 

xis, et sub cauernas annonae prospicien* comportat 

onustus. Sane suo exemplo, et sedulitate animal 

nos admonet, haudquaquam satis esse, si »groa 

ampliores possideamus, nisi diligentia et parsimo- 

riia vtamur. Hic certe prouentus est longe certis- 

simus, et quem imitari potentiores et opulentos 

conuenit, exemplo a frugalioribu* et locatarn» ea 

cura et vigilantia vtentibus accepto.4' 

2. Hadriani Junii Medici Emblematc. Eiusdetn 

arnio-matum libellus. Antverpiae, Ex officina Chri¬ 

stophori Flantini. M. D. LXIX. Cum privilegio 

144 pag. 

Es sind LTIII, Emblemate, wovon jedes eine 

eigene tJeberschrift hat. Unter der Ueberschnft 

steht die in Holz geschnittene Abbildung und unter 

deren jeden ein lateinischer Vers. Nach den Abbil¬ 

dungen folgt S. 65 eine Erklärung: Ad Lectorem, 

worin es unter andern heisst: ,,Itaque, etsi amico- 

rum nonnulli melius legentium auiditati consultum 

iri putarent, si vnicuique symbolo sua interpreta- 

tio statirn subiungeTetur : nos satius tarnen esse 

iudicauimus; ordinem plane diuer*um sequi: et al- 

teram quasi operis psrtem ipsum facere comroen- 

tarium etc. wornach dann tu jedem Emblem noch 

eine kurze comment&tio folgt. 

Es »ey erlaubt auch hiervon eine Probe mitzu- 

tlieilen , p. 56. Embl. L. Vxoriady virtutes. Darun¬ 

ter die Vorstellung mit den Versen: 

,,Testudo premitur pede; dauern dextra vetentat; 

Vacat obstruendo dentium septo altera. 

Ne vnga disemset coniux, non futilis esto; 

Ipsamque cura opum tueudanuu addecet.“ 

Hierzu pag. 124 folgende commentatio.' 

„Cc/rnplectitur istud emblema ternas praeeipu« 

vxoris dotes nimirum residem domi suae operana 

(cuius explicatio XXII. emblero. eluce^cit) deind« 

opum mai iti industria qnaesitavum custoüiatn , po- 

stremo linguae continentiam. Pingxtur itaque recto 

corporis statu muliar, dextra clauium fascem prao 

se tenens; laeua ori opposita, qua specie Angeronia 

Dea, silentii praesul, praenexo obsignatoque ore 

figurabatur apud priscos.“ 

Nun will ich auch ein Paar Rülhsel mit* 

theilen : 

p. 157. IX. Nomine sinn vini nondigna; vicem ta¬ 

rnen liuius 

Impleo, dum cerebri victrix percello 

cauernas; 

Illud sol radians, me Mulciber exeo- 

quit: amne 

Gignor, alitque Ceres madefacti farris 

aceruit. 

S r i c va a e ij 

X. Do vires, adimoque, et origo nomi» 

nis a vi; 

Ingenium exacuo, pectora soluometu: 

Me gignit Teilus: rutilo sol concoquit 

igne: 

Mox ventrosa tegunt dolia, praela 

voniunt. 

m n v u i. 

XI, Stat currente rota fictus cauus alueu«, 

▼da 

Argilla ductus, Mulciberi in gremio. 

ictlifsi lola. 

5. Pieta poesis. Ab authore denuo recognita 

Vt pictura poesis erit. Darunter ist im Holzschnitt 

ein gekrönter Drach abgebildet; zwischen: yir. 

tuti sic cedit invidia. Lugduni apud Ludouicum 

et Carolum Pesnot. M. D. LXIIII. 126, pag. 

S. 73. Securitas. Darunter im Holzschnitt ei* 

Hirt, der schläft, während ein Hund die Schaafe 

vor den sich nahenden Wölfen sichert, wozu fol¬ 

gende^7 erse : 

Pastor vtramquc lupi securus dormit in aurem 

Cum vigiles ouibus sentit adesse canes. 

Dulcia sic Princeps positis agit otia curis. 

Cum fidos populo praeposuit Satrapas. 

Nürnberg am 21. Jan. igog,’ 

Kiefhaber. 



27® fifr) 

Chronik der Universität zu Kiel. 

(Vergl. Int. Blatt i8°8* N. 22.) 

Die Reden, weiche Johann Jakob Soern Koch 

und Kdnrad Heinrich Maes, beyde aus Kiel und 

der A. W. Beflissene, für den bisherigen Genuss 

des Ricliardischen Stipendiums am 7. May hielten, 

wurden am 2ten durch einen Anschlag bekannt 

gemacht. 

In diesem Monate erschien auch die Diss. in- 

auguralis der boreiLs am II. März promovirten Dr. 

iuris, Johann Konrad Diimmler, disquirens prae- 

cepta iuris naturae an vi sua auctoritatem legum 

efFectumque civilem in iudiciis nostris habere pos¬ 

sint. Kiliae lßoQ. 4* 44SS. Der Yerf. vermohrt 

übrigens die Anzahl dev hiesigen Privatdocenten. 

Dass am 17. Jun. durch einen Anschlag das 

am i5ten erfolgte Ableben utisers verewigten J. G. 

Geyssrs bekannt gemacht wurde, ist bereits im vo¬ 

rigen Jahre St. 29. bemerkt. 

Am 20. Jun. ward Andreas Ludwig Adolph 

JVLeyn, aus Glückstadt, Dr. der Medicin und Chi¬ 

rurgie. Seine Diss» sistens naturam et indolem con- 

tagii ist 72 Octavseiten stark. 

Im Jul. erschien das bereits (1808- S. 345) 

angeführte specimen inaugurale des im vorigen Jah¬ 

re promovirten Dr. der Theologie, Samuel Fried¬ 

lieb Zimmermann. 

Am 7. Jul. ertneilte die philosophische Facul¬ 

tät dem auch schon in der vorigen Uebersicht ge¬ 

nannten Candidaten Georg Theodor Steger die höch¬ 

ste Würde. Seine dem Diplom zu Folge einge¬ 

reichte Diss. de Urim et Thymmim wird er in der 

Fob;e ausführlicher ausarbeiten. Als specimen in¬ 

augurale erschien vielmehr brevis de vocabulo 

Dissertatio , welche auch als Commentatio ein Com¬ 

missionsartikel der akademischen Buchhandlung ge¬ 

worden ist und 16 S. in 4. beträgt. Obgleich er 

übrigens als Trivatdocent im Lectionskatalog des 

Semesters 18^8 aufgeführt wird, so erhielt er 

doch noch vor dem Anfänge der Vorlesungen eine 

X clirerstell« bey dem Grafen von Rev'entlow auf 

Kaltenhoff, ist aber seit Ostern dieses Jahres als 

Subrector an der lateinischen Schule zu Hadersle¬ 

ben angestellt. Koch verdient bemerkt zu werden, 

dass auf dem Anschläge zur Stegerschen Promotion 

der bisherige Prorector als Rector erscheint, den die 

Universität zu Kopenhagen schon längst hatte, und 

dte Kieler daher durch die Gnade des Königs auch 

erhielt. 

Am 26. Augu9t starb der ausserordentliche 

Professor der Philosophie , namentlich der Naturge¬ 

schichte, Daniel Matthias Heinrich Mohr, was hier 

nicht würde bemerkt werden, wenn Referent sich 

erinnerte seinen Tod in irgend einem Inteil. Blatte 

der drey Literatur - Zeitungen angezeigt gefunden zu 

haben. 

Am 12. October ward Fritdr. Erich August 

Krämer aus Magdeburg, Doctor der Philosophie, 

nachdem er schriftlich eingereicht hatte: Diss. ma- 

tliem. de quantitatibus , quas yocant impossi- 

biles seu imagiuarias. 

Am 25. October erschien wegen einer ausser¬ 

ordentlichen Veranlassung ein deutscher Anschlags 

„ indem Factor und Consiatovium ihren eignen Ge¬ 

sinnungen und der allgemeinen Ehrfurcht es schul¬ 

dig zu seyn glaubten, eine öffentliche Feyer de» 

2gsten Octobertags, als des gemeinschaftlichen Al¬ 

lerhöchsten Geburtsfestes Ihrer Majestät, der allver¬ 

ehrten Landesmutter, und Ihrer Königlichen Hoheit, 

der vielgeliebten Prinzessin Caroline, ihrer seits zu 

veranstalten.“ Di® Rede, welche der ordentlich«» 

Professor der Beredsamkeit, C. F. Heinrich hielt, er¬ 

schien bald nachher unter dem Titel: Zur Feyer 

des Allerhöchsten Geburtsfestes Ihrer Majestät der 

Königin und Ihrer Königl. Hoheit der Kronprin¬ 

zessin von Dänemark, gesprochen zu Kiel im gros¬ 

sen akademischen Hörsaal am 2g. October J3o$ 

16 S, in g. 

Am 2t. November promovirte die philosophi-- 

sche Facultät dan schon einmal ißoö. St. 52. bey 

Gelegenheit das Schassischan Stipendiums genannten 

Nicolaus Falk aus Emmerief im Amte Tondern, wel¬ 

cher saina Diss. da historiaa inter Graecos origin« 

et natura nachliefarn wird. 

Am 26. ward Caspar Lemmas Rewald aus 

Friedland in Preussen Dr. Medic. et Chirurgiae. 

Seine nachgelieferte Diss. handelt da ratroversione 

uteri. 46 S. Q. 

Am 10. Dsc. ward loh. Carl Chph Messow, 

aus Calbe im Magdeburgischen von der philosophi¬ 

schen Facultät promovirt, nachdem er schriftl. einge¬ 

reicht hatte: Diss. de nonnullis C. Plinii Caeo. s&- 

cundi epistolarum virtutibus. 

Am 24- December ward Peter Volkers au» 

Lindholm int Amt® Tondern Dr. der Medicin und 

Chirurgie. . Seine nachgalieferte Disp. handelt da 

febra contagiosa et de remadii» quibus hic jnorbut 

antevartitur. 48 S. 8- 

\ 
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Am 24. Jan. 1809 erschien , um dieFeyar des 

Geburtstages des Königs anzuzeigen, ein Programm, 

enthaltend: praemonita nonnulla de instituto scnp- 

tionis publicae in Academiis tuendo vel revocando 

(16 S. in Fel.) vom Prof. C, F. Heinrich, welcher 

jedoch 

am 28- wegen Unpässlichkeit verhindert wurde, 

dl« gewöhnliche Rede zu halten, dessen Stelle da¬ 

her der Prof, der Theologie Dr, Eckermann vertrat. 

Gegen das Ende des Februars war das Examen 

fiir das Schassi che Stipendium. Die erste Summe 

von 120 Thlr. ward diessmal nicht vertheilt. Zwey 

der Theologie Beflissene aber, waren in Ansehung 

ihrer schriftlichen Ausarbeitung sowohl ah im 

mündlichen Examen sich so sehr gleich befunden 

worden, dass bloss mit Rücksicht auf ihre ökono¬ 

mische Lage August Detlef Christian Tivesten aus 

Glückstadt die zweyte Summe von 100 Thlr. er¬ 

hielt, die dritte von Qo Thlr. hingegen Christian 

August Brandis aus Hildesheim, ältester Sohn des 

■wirklichen königl. Archiaters und Prof, der Medicin 

hierselbst I. D. Brandis. 

Am 6. März übertrug der Prof. Andreas Wil¬ 

helm Gramer das Rectorat seinem Nachfolger dem 

Professor und Justmathe Christian Rudolph FT uh. 

Wiedemann. Da jedoch letzterer krank war,^ so 

mussten die gewöhnlichen öffentlichen Feytrlich- 

keiten diessmal wegfallen. 

Todesfälle. 

Spät eingesendeter Nachtrag. 

Am 28- ißoß starb in Kalisch im Her¬ 

zogthum Warschau Henry Obrian Esq. mit dem 

beygelegten Namen Ihheken, der Arzn. Gel. Doctor, 

wurde 68 Jahr, 5 Mon. und 10 Tage alt. 

Am 10. Febr. starb Dan. Willi. Sacleivusser, 

ehemaliger Superintendent, luspector u. Pastor prim, 

zu Gardelegen in der Altmark. 

Am 21. Febr. starb Karl August Besser, Dr. 

der A. G. Amts - Latid - und Stadtphysikus zuZeiz, 

70 Jahr alt. 

Am 24. Februar starb zu Leipzig Joh. Aug. 

Wolf, Th. Dr. und ders. Prof. P, O. Kapitular zu 

Zeitz, der königl. säebs. Stipendiaten EpEorus, der 

Meissnischen Nation Senior und Pastor an der 

Kirche zu St. Nicolai. Seine Schriften sind in 

Potts und Ruperti Sylloge Conunent. theol. aufge- 

nömmen. 

Am 2i. März starb zu Meissen, Mag. Benjamin 

FT/Teiske, woselbst er seit 1804 wegen Kränklich- 

keit privatisiite, er war geboren zu Dobrenz bey 

Rochlitz 1748- Unter den berühmten Piector Fi¬ 

scher war er 6 Jahr auf der Tlminasschule zu 

Leipzig. Seine Schriften s. in Meus. Gel. T. 

Am 23. März starb zu Breslau Siegm. Rudolph 

Rambach, Pastor an der Haupt- und Pfarrkirche 

zu St. Maria Magdalena. Er war geboren zu Halle 

am 8- Jan. I744* Meusels Gel. Teutschl, hat seine 

Schriften. 

Am 20. April starb zu Zörbig, Johann Gott¬ 

lob Biener, der A. G. Doctor, Amts- und Stadt¬ 

physikus daselbst, auch in gedachten Ort geboren. 

Er brachte sein Alter nur auf 50 Jahr, 5 Monate 

und 20 Tage. 

Am 21. April starb Dr. Christian Gottlob 

Branche, Amts- und Stadtphysikus zu Eilenburg, 

geb. daselbst den . , . 1760. 

Zu verkaufen: 

Bullarium romanum Tom, VII. Rom i753‘ Tom. 

VIII. IX. T. X. Pars 1. T. XI. Pars 2. T. XII. XIII. 

XIV. 1744. in 8 Bänden. — Bullarum, Privile- 

giorum ac Diplomatum rom. Pontificum Collectio 

op, Car. Cocquelines T. I. Rom. 1759. T. II. T. III. 

P. I. II. III. T. IV. P. I. II- IH. IV. in 9 Bänden. 

.— Benedicti Papae XIV. Bullarium Rom 1746 T. I. 

II. in 2 Bänd, sämmtl. 9 Bände in franz. — Bulla- 

Tium romanum seu eiusdem Continuatio Luxemburg 

1754 Pars XII. Pgb. Wer bis Ausgang Julius das 

annehmlichste Gebot auf diese sämmtl. oder auch auf 

einzelne Bände, dem Herrn Barth Stadtbuchdrucker 

in Breslau kostenfrey gethan haben wird, kann si« 

dann sogleich erhalten. 

t 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 
i 

FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND, 

18. Stück* 

Sonnabends, den 6. M a y 1809. 

Preisfragen. 

Dis Filrstl. Jablonowskische, von Sr. Kön. Maj. 

ÄU Sachsen betätigte Gesellschaft der Wissenschaf- 

ten zu Leipzig bringt theils folgende Preisfragen 

für das lautende Jahr wieder in Erinnerung, theils 

macht sie einige neu« für das folgende Jahr öffent¬ 

lich bekannt. 

Für das Jahr 1 8 0 9- 

Aus cler Geschichte. Kritische Nachricht von 

des Corbeyischen Mönchs, Wittechind, zwar nicht, 

wie gewöhnlich vorgegeben wird, des ältesten, 

aber doch unter den alten des besten Geschicht¬ 

schreibers der nicht aus Deutschland ausgewander- 

ten Sachsen, Leben und Annalen, und von den 

Handschriften und Ausgaben des letztem, nebst ei¬ 

nem Vorschläge zu einer neuen und bessern Aus¬ 

gabe desselben. 

Aus der Mathematik. Eine vollständige Aus¬ 

einandersetzung der Ilülfsmittel, wodurch die Con- 

vergenz der Reihen vergrössert, die Divergenz der¬ 

selben hingegen vermindert wird. 

Aus der Fhysik. Eine Anzeige der Mittel w®- 

durch das Rauchen in den Häusern weggeschafft 

werden kann, mit Berücksichtigung sowohl der 

Elasticität und der Leichtigkeit des Rauchs, als 

auch des Zugs und der Temperatur der Luft. 

Für das Jahr ißi o. 

Aus der Geschichte. Ursprung der Städte und 

der Stadtwii thschaft in Polen. 

Aus der Mathematik. Auseinandersetzung der 

verschiedenen Theorieen, auf weichen nach Leib¬ 

nitz, Newton, d’Alembert, Ia Grnnge, l’Huilier und 

andern der Infinitesimal - Calcul beruhet, und Ent¬ 

scheidung, welche vor den übrigen den Vorzug 

verdient. 

Aus der Physik. Vergleichende Abwägung der- 

Gründe für und wider die Annahme eigner Mate¬ 

rien des Lichts, der Wärme, der Elektricität und 

des Magnetismus. 

Die Thatsachen in den um den Preiss werben¬ 

den Schriften müssen durch die Zeugnisse glaub¬ 

würdiger Urkunden und Schriftsteller bewiesen, di« 

Schriften selbst aber, den Statuten der Gesellschaft 

gemäss, in lateinischer oder französischer Sprache 

abgefasst werden. Wir machen auf diesen Umstand 

darum vorzüglich aufmerksam', weil die Gesellschaft 

schon mehrere sehr gute Abhandlungen darum bey 

Seite zu legen genöthigt gewesen ist, weil sie 

deutsch geschrieben waren. Der für jede gekrönte 

Schrift bestimmte Preiss besteht in einem goldnen 

Medaillon von 24 Ducaten.aro Werthe. 

Die Gesellschaft ladet alle Freunde und Befor-, 

derer der Wissenschaften zur Bekanntmachung und 

Beantwortung obiger Fragen ein. Die Schriften 

über die Aufgaben des jetzigen Jahres müssen vor 

dem 31. October d. J. die andern vor Ablauf des 

Monats Februar 1810 mit einem versiegelten, den 

Namen und Wohnort des Verf. enthaltenden Zet¬ 

tel an Ilm. Moritz v. Prasse, ordentlichen öffent¬ 

lichen Prof, der Mathematik, nach Leipzig Porto¬ 

frey eir.gesendet werden, 

dSl 



Literarische Anmerkungen zu drey ungedruck- 

ten Briefen Melanphthons im Intel!. Bl. 

Nr. 10. 

Herr Magister Lunze liat durch die Bekannt¬ 

machung jener Briefe aufs neue Ansprüche auf den 

Hank aller Verehrer Til's. Da auch mich längst 

alles interessirt, was von diesem gemeinschaftli¬ 

chen Lehrer Deutschlands herrührt: so wird es we¬ 

niger befremden, wenn ich diessmal einige Anmer¬ 

kungen liinzufüge. 

Zu Sp. 149. „Könnten die Geschlechtsnamen 

dieser jungen Leute — aus den Archivs - Acten zu 

Kempten angegeben werden“ u. s. w. Berühmt 

oderauch nur bekannt scheinen sie in der Folge nicht 

geworden zu seyn, weil man sonst den einen oder 

andern wenigstens finden müsste in J. A. Quenstedts 

dialogo de patriis illustrium doctrina et scriptis vi- 

rorum. Viteb, 654- 4» wo aber kein einziger Cam- 

pidonensis oder Campodunensis vorkömmt. Auch 

ward keiner von ihnen Prediger seiner Vaterstadt, 

in welchem Falle er genannt seyn müsste in Jakob 

Jiesel's Kemptischem Denkmal odergeist- und welt¬ 

licher Geschichte der Stadt Kempten. Ulm 727* 8* 

wovon man in der Sammlung von alten und neuen 

theologischen Sachen 172g. S. 11 6 ff. einen Auszug 

findet, unter dem Titel: Series der Evangelischen 

Prediger in Kempten vom Anfänge der Reformation 

bis auf jetzige Zeit. Uebrigens kann es seyn, dass 

der eine oder andere, welcher, wenn auch nicht 

in der Vaterstadt, doch im Vaterlande befördert 

wurde, vorkomme in 711. Crusii annalibus suevicis, 

was sich jedoch nicht ausmachen lässt, da das Register 

in J. J. Mosers deutscher Ausgabe jenes Werks 

nicht so eingerichtet ist, um bald aufs Reine zu 

kommen. 

Zu Sp. 154 wo es heisst: „Da ich weder 

von jenem Rathe des Königs in Ungarn, Werner, 

noch von dem Paullus Scipio, einem nach damali¬ 

ger Sitte wahrscheinlich laduisii len Namen , einige 

historische Nachrichten zu liefern im Stande bin “ 

11. s. w. kann ich, wenn auch nicht von diesem, 

— doch von jenem, der selbst im Jöcher, wiewohl 

entstellt und unvollständig seinen eignen Artikel 

hat, eine, wie ich mir schmeichle, vollständige 

Notiz mittheilen. Zuerst nahm ich Ge. Jerem. 

Haneri adversaria de scriptoribus ienim Hun- 

garicarum et Ti ansilvanicamm antiquioribus. 

Viennae. 1774. 8- zur Hand, wo man S. 150 

folgendes findet : Georgius l) J/Vernherus seu Wer- 

Tterus, natione Silesius , sed in numerum Hungaro- 

rum adscitus, floruit circa medium saeculi XVI 

cornparatis sibi Eperiessini domicilio et sedibus [in 

superiori Pannonia administrandis aerarii proventi- 

bus praefuit, obtenta etiam consiliarii regii et apud 

Saros praefecti dignitate. In einer Anmerkung wird 

bemerkt, dass man unsern G. W. nicht verwech¬ 

seln müsse weder mit dem G. W. Pastor zu Schmie* 

deberg in Schlesien 2), noch mit dem Juristen G.. 

W. aus Bopfingen in Schwaben, welcher letztere 

im Jöcher vorkomme 5). Allein die Verwechse¬ 

lung dieser beyden ist schon aus dem Grunde 

nicht wohl denkbar, weil unser W. in Ansehung 

des erstem beynahe 5°» in Ansehung des letztem 

aber beynahe 100 Jahre früher lebte. Nötliiger wä¬ 

re es gewesen zu bemerken, dass man unsern G. 

W. nicht verwechseln müsse mit einem G. W. aus 

Ungarn, da beyde wirklich Zeitgenossen waren. Es 

heisst nämlich in Paulli fVallaszky conspectu rei- 

publicae litterariae in Elungaria (Posoniae et Lip- 

siae 785- 8-) P- 130 wo die Redner, Dichter und 

Philologen des löten Jahrhunderts aufgeführt wer¬ 

den unter andern: Ge. Vernlier, alter Ge. Vernher, 

Cassoviensis. Hätte mithin Harter den letztem gekannt, 

oder an ihn gedacht, so würde er gewiss diese Ho¬ 

monymie bemerkt haben, da beyde, als Dichter, 

zu einer und derselben Zeit in Ungarn lebten und 

daher leicht mit einander verwechselt werden kön¬ 

nen. Jöchers Artikel beginnt mit den Worten: G. 

Werner oder iWernher, der ältere, ein Medicus 

u. s. w. Einen Arzt, und zwar aus Ungarn, da 

es doch in Ungarn heissen müsste, nennt ihn be¬ 

reits das Zedlersche Lexikon, wo JVIanget's Bibi, 

soiptt. medicc. citirt wird, welcher selbst aber 

ihn nicht so nennt, so wie auch ich ihn für kei¬ 

nen eigentlichen Arzt halte, obgleich er, weswegen 

eben JVlanget ihn aufnahm, ein liypomnemation de 

admirandis Hungariae aquis schrieb, von welchem 

Hancr bemerkt : Caeterurn , quamvis multa ex 

aliorum tantum relatioue tradiderit, laudem tarnen, 

inque iis, in quibns oculatus testis füit, fidem me- 

retur. Jöcher lässt den Verf. diese Schrift bereits 

1505 schreiben, welches ein aus König's Biblio- 

theca foTtgepflanzter Druckfehler ist, wo es heisst: 

G. TV. scripsit de admirandis H. aquis. Coloniae 

Sog. Fol, Allein bereits Hauet bemerkt, dass es 

Statt 1505 welchen Schreib- oder Druckfehler ich 

auch iii Lipenii ßibliotheca medica s. v. aquae me- 

2) Von diesem Agraphon ist das Zedlersche Le¬ 

xikon nachzusehen. 

5) llaner bemerkte also nicht, sondern übersah 
es, dass auch unser G. W. dort vorkomme. 1) Mithin hies» er nicht Gregorius. 
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dicatae finde, 1595 Heissen müsse, in welchem 

Jahre wie wir unten sehen werden, die Schrift ei¬ 

nen Abdruck erlebte. Da unser W. ein geborner 

Schlesier ist: so sah ich mich natürlich auch in 

Schriften der SchlesischenLiterargeschichte nach ihm 

um. In Mart. Hankii libro de Silesiis indigenis 

ernuitis (Lips. 707. 4.) suchte ich ihn umsonst. 

Allein Joh. Henrici Cunradi Silesia togata (Lignicii. 

706. 40 heisst es p. 333= G. f'P’vrnerus Dr. Ferdi- 

nandi I. Imp. consiliarius mit dem biographischen 

Zusatze: „Natus Patscovi 4). Flor. 1550. Pelius in 

Ms. Clar. ed. scr, plur. 5) Gesnerus et Draud 

So wie Hanke seinen Landsmann vergass, so nahm 

auch Dav. Czwittinger in spccimine Hungaiiae lit- 

teratae. Franc, et Lips. 7x1. 4. und Alex. Hordnyi 

in memoria Hungarorum — ihn nicht auf, nicht 

sowohl, weil er ihnen unbekannt blieb, wie diess 

in Ansehung des G. W. Cassoviensis der Fall ist, 

den man gleichfalls bey beyden nicht findet, son¬ 

dern weil er kein geborner Ungar war. Da ich 

ihn übrigens für keinen Arzt hielt, so schien es 

mir überflüssig, Steph. pP'eszpremi's Medicorum 

Hungariae et Transilvaniae biographiam zu befragen. 

Als ich jedoch etwas anderes darin suchte, fand 

ich einen relativ vollständigen, ihn betreffenden, 

Artikel in der ersten Centurie (Lips. 774* 8*) P* 

199 ff. wo es heisst: Ge. pp'ernlier fnit unus e 

numero consiliariorum incl. regiae carnerac Hunga- 

ricae, quorum industria regis aerarium conservari 

consueverat, ita docente M. Belio notit. Hungar. 

T. 1. p. 455. Anno 1539 6) obeundo huic raune- 

ri, Ferdinandol. Imp. regni habenos moderante ad- 

tnotus est — — — Vir fuit singulari praeditus 

doctrina, etiam Medicinae peritia non leviter tin- 

ctus. — — — DerVerf. schliesst diess aus einem 

doppelten Grunde 1) weil ihn ein Freund, wel¬ 

cher an Augenkrankheiten litt, um Rath gefragt 

hatte. Allein auch ich kenne einen gelehrten Ju¬ 

risten und Historiker in meiner Nachbarschaft, 

welcher sich gleichfalls medicinische Kenntnisse er¬ 

worben hat, ohne deswegen für einen Arzt gehal¬ 

ten werden zu können. 2) weil er in dem Briefe 

einer Brüderschaft ,,Excellenx“ genannt werde, qui 

honorificus Excellentiae tituluä ea aetate non nisi 

solis medicis fuit proprius , welchen Grund man 

gleichfalls nicht für bündig halten wird, wenn man 

4) Man verstehe ratschkau im Neyssischen Kreise. 

5) Dass er kein Polygraph war, wie Cunradi 

behauptet, wird unten erhellen. 

(>) Diess Jahr stimmt nicht ganz genau überein 

mit dem Datum der beyden Briefe Melanch- 

thons , acreu eistet bereits vom Jahr 1537 ist. 

Joh. Heinr. Ackers AI handlung: Meihwördigc Ver¬ 

änderung der Excellenz - Titulatur, in Biedermann s 

actis schola3ticis 1, 409 ff. und F. K. Mosers Ge¬ 

schichte der Excellenz - Titulatur in dessen kleinen 

Schriften B. 2. S. 100 ff, kennt. Wenigstens sehe 

ich nicht ein, warum ihn nicht eher als einem 

Käthe des Königs von Ungarn jener Titel ertheilt 

worden wäre, als weil er einem Freunde ein Re- 

cept ertheilte, ohne deswegen, wie gesagt, unter 

die Zahl der eigentlichen Aerzte zu gehören, von 

welchen, um diess beyläufig in Erinnerung au brin¬ 

gen, Abraham a Sancta Clara im Erzschelm be¬ 

merkt: Die Medicos sollte man nicht Ihre Exsel- 

lenz, sondern Ihre Necessität titulireu. — Dem 

sey, wie ihm wolle, fJAsszpr, nahm unsern VV. 

in sein Werk auf und lieferte auf diese Weise dja 

vollständigsten, mir bekannten, biographischen und 

besonders bibliographischen Notizen von demselben, 

da hingegen Huner seinem Plane gemäss, nur von 

dem schon genannten Hypomnomation handelt, 

welche Schrift FJJreszpr., ohne Zweifel als die be¬ 

kannteste und am öftersten gedruckte zuerst auffühtt. 

Sie erschien nach ihm viermal einzeln Basil. 549. 

Fol. 7) Viennae 8) 551- 4- Coloniae Agripp. 591. 

Fol. 9 ) und endlich durch die Besorgung des 

Steph. Csiba, S. J. Tyrnav. 713. 12. Haner nennt 

drey einzelne Ausgaben: Viennae 551. 4, Antv. 

557. 8- und Coloniae Agripp. 595. Fol. Von die¬ 

ser letzten Ausgabe vergleiche man Aum. 9 und n. 

Allein auch die mittelste gehört nicht hierher. Das 

kleine Büchelchen wurde nämlich auch mit andern 

Schriften zusammen gedruckt und zwar nach 

TVcszpr. fünfmal: z) in commentams rerum Mos- 

coviticarum Sigism. L. B. in Herberstein, Antverp. 

7) An der Existenz dieser Ausgabe zweifle ich 

jedoch, nicht nur weil Haner und bereits an¬ 

dere vor ihm die Wiener Ausgabe die erste 

nennen, sondern auch, weil es wahrscheinli¬ 

cher ist, dass das Werk eines in Ungarn le¬ 

benden Schriftstellers eher in Wien als in Ba¬ 

sel zuerst erschienen seyn werde. Haller in 

Eibl. med. pract. 2, 90., welcher aus VJ'eszpr. 

schöpft, hat durch einen Druckfehler 545, so 

wie auch J. statt G(eorg) J/J7. 

8) Apud Aegium Aquilam setzt Manget hinzu, 

9) Auch diese Ausgabe möchte schwerlich existi- 

ren. Walnscheinlich soll es heissen 595 wie 

Haner hat. Dass diess aber keine einzeln er¬ 

schienene Ausgabe sey, wild aus Anmerk. II 

erhellen. 

t»8 *1 
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557. 8- ro) 2) mit Ant. Possevini Moscovia Colon. 

Apripp. 563. Fol. 11). 5) mit Mart. Bronievii de- 

jo) Diese Ausgabe ist eigentlich nur ein Nach¬ 

druck, den auch ich einmal vor ungefähr drey Jah¬ 

ren in Händen gehabt habe. Dass dev Verf. 

auf dem Titel desselben auf eine seltsame Art 

Sigism. Liber genannt werde, haben bereits 

Struve oder Buder in Bibi, liistor. 2, 163* 1 

Meusel im Conapendium der Staatengeschichte 

und andere Literatoren bemerkt. Die beyden 

Originalausgaben , welche sich auf unserer Bi¬ 

bliothek befinden, erschienen bey Oporin zu 

Basel. 556. Fol. und 571. Fol. 

n) Hier ist in Ansehung der Jahrzahl ein Schreib¬ 

oder Druckfehler , welcher sich auch im Man- 

get findet, in so fern diess Werk nicht vor 

i5gi erschienen seyn kann, wie aus dem voll¬ 

ständigen Titel der ersten Ausgabe erhellt, den 

ich aus Niceron's Memoires T. 22. p. 22ß et’** 

lehne: ,,A. JP. Moscovia s. de rebus Mosco 

viticis et acta in conventu legatorum regis Po- 

loniae et magni ducis Moscoviae anno tSS1-“ 

Nach Niceron erschien die erste Ausgabe Vil- 

nae5g6. 8* Hierauf folgte ein Nachdruck Antw. 

587* 8- Ob sich hier bereits unsers VV’s 

Schrift befinde, weis ich nicht, bezweifle es 

aber. Sie fehlt nämlich sicher in einem zwey- 

ten Nachdrucke desselben Jahrs, welcher vor 

mir liegt: Colon. Agripp. 537. Fol. Sie 

hafte auch dem Titel zu Folge kaum 

einen schicklichen Platz darin erhalten kön¬ 

nen: A. P. Moscovia et alia opera de 

statu huius saeculi adversus catholicae ccclesiae 

jbosles. Nunc primum in unum volumen 

collecta atque ab ipsomet auctore emendata et 

aucta. Dieser Nachdruck enthält also lauter 

Posseviniana. Allein im dritten Nachdrucke, 

gleichfalls zu Cölln 595, Fol., findet man drey 

neu hinzugekommene Schriften, was zwar nicht 

aus Niceron, wohl aber aus Stuck Nr. 1122. 

erhellt, wo cs heisst: accedit Martini Bronia- 

vii de Biezdzjedea Tatariae descriptio, item 

Ceorgii a ReichersdorJ Transilvaniae et Molda- 

viae descriptio, praeterea Ge. pperner de ad- 

mirandis Hungaviae aquis. Ans dem Gesagten 

erhellt, dass es im JT'eszpr. statt 1563 heissen 

müsse i595. Noch bemerke ich, dass G. 

Jioueher_ de la Piicharderie in der Bibi, univer¬ 

selle des voyages, um geringe zu reden, ein cgs- 

£>ov er^ors^a'J gemacht hat, in so fern ei den Cöllner 

Nachdruck bereits T. I. p. 179 die Wilnaer Origi- 

nalausg. und den AntwerperNachdruck aber erst 

T. 2. p. 2 aufführt. 

script. Tatariae. ibid. 595. Fol. 12). 4) in colle- 

ctione scriptt. rerum Hungaricarnm Jac. Bongar- 

sii 13). Franc. 600. Fol. 5) in collectione (eorun- 

dem) scriptt. rerum Hungar. Jo. Ge. Schivandtneri 

T. I. Vindob. 746. Fol. — Auch Haner citirt 

fünf Werke, worin die kleine Schrift wieder ab¬ 

gedruckt ist, nämlich ausser der descriptio T. de» 

Bronievius, welche wegen Anm. 11 und 12 nicht 

besonders gezählt werden kann und den beyden 

Collectionen von Bongarsius und Schwandtner nennt 

er des von Herberstein Werk nach der Ausgabe Ba- 

sil. per Jo. Ovorinum 556. 8- 14) und (Ge.) Rti- 

chersdorfFChorographia Transilvaniae, Coloniae 585* 

Fol. 15). Noch bemerkt TJreszpr. eine deutsch© 

Uebersetzung, welche zu Wien in Fol. gedruckt 

12) Diese Ausgabe muss ganz wegfallen, vor¬ 

ausgesetzt, dass meine in der voiigen A11111. 

vorgetragene Vermuthung richtig ist, dass 

unsers W’s Schrift mit Possevini Moscovia al¬ 

lererst 1595 zu Cölln in Fol. erschienen sey. 

Im Fall übrigens, dass JJSeszpr, diese Angabe 

vor sich hatte: so besass er nui den letzten 

Theil desselben und ihm fehltet. Possevini Mos¬ 

covia nebst den übrigen bereits Colon. 587» 

ff] Fol. hinzugekommenen Schriften desselben. 

Uebrigens citirt auch Stiuve oder Buder 1, 196 

Meusel in Bibi, liistor. 2, 2, 215. und Stuck 

Nr. 207. die Ausgabe der Schriften jener Tri- 

umvirn minder genau als eine einzeln er¬ 

schienene Ausgabe. Ob endlich die Schrift des 

Bronievius erst i595 hinter[Possevinus zuerst 

erschien oder bereits früher gedruckt sey, weiss 

ich nicht. Jöcher hat freylich 1593, welches 

jedoch ohne Zweifel 1595 heissen soll. We¬ 

nigstens giebt der von ihm citirte Sim. Sta- 

ravolscus in scriptt. Polonicc. (Wra- 

tisfi) 753- 41 P'öofF. gar kein Drucl jahr an. 

1 3) Dem die frühem Ausgaben nicht bekannt 

wurden, indem er im conspectns seiner Samm¬ 

lung bemoikt: Edidit Oporinus cum Mosco« 

via Baronis Herberstenii et ex eo alii alibi. 

J4) Oder vielmehr Fol. wieAum. 10. bemerkt ist. 

13) Auch diese Schuft nahm Bongarsius auf mit 

der Bemerkung: edita primum Viennao et inde 

Coloniae 585- Allein statt dieser, auch im 

Haner vorkommenden, Jahrzahl hat Horanyi 

1595- Dass dicss richtig sey, erhellt bereit* 

aus Anm. 1 1. Uebrigens War Ge. Reichers- 

dorjf oder Reycliersdorjf , oder iiauherstorjfer, 

wie unser JJ,Terner, Königlicher Rath. Bel 1, c. 

nennt ihn beym Jahre 1537. 
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sey, deren Drnckjahr ich jedoch zuversichtlich eben 
so Wenig angeben Kann, als G, R. Böhmer l6) in 

Bibi, scriptt. bist, natur. T. 5. p. 391 wo es 

bloss heisst: — ist auch ins Deutsche übersetzt und 

zu Wien in Fol. gedruckt. Jedoch glaube ich nicht 

zu inen, wenn ich das Jahr 1557 annehme. Nach¬ 

dem [nämlich von Herberstein's commentarii, worin 

auch 'uns er’s W’s Schrift wieder abgedruckt ist, zu Basel 

556j!Fol. herausgekommen war (vergl. Anm. 10) er¬ 

schien gleich im folgenden Jahre zu Wien in FoL 

nach Stusk Nr. 662. die deutsche Uebersetzung des 

Werks, mithin auch der dem Original angehängten 

Schrift unsers W. Ein neuer Abdruck erschien 

Wien 6 lg- Fol. wie gleichfalls Stuck bemerkt. 

Diese Uebersetzung, dessen Verf. mir nicht bekannt 

ist, ist mithin älter als die, welche Heinr, Panta¬ 

leon zu Basel 563. herausgab. 

(Der Beschluss folgt.) 

Warnung vor einer literarischen Spitz- 
büberey. 

Ein gewisser Johann Georg Gastl in Brünn 

kündigt in der Beyiage zu Nr, 35* der Brunner 

Zeitung ein 

Novum Testamentum, Graece et Latine, exhi- 

bens textum graecum cum variantibus lectio- 

nibus editionis manualis Griesbachianae et ver- 

ßionem latinam interpretationum diversitate 

instructam Ven. M. Henrici Augusti Schott, 

praefato textui graeco denuo accommodatam. 

g. maj. Lincii i8c9* 

auf Pränumeration in zwey Bänden an, deren er¬ 

ster im Juni, und der zweyte im August h. a. er¬ 

scheinen, und die im Pränum. Preise zusammen 5 
Fl., im naehherigen Ladenpreise aber noch ein 

beträchtliches mehr kosten sollen. 

Wir Endesunterzeichnete halten uns für be¬ 

rechtigt, dieses Unternehmen hiermit öffentlich für 

einen niederträchtigen Diebstahl ;an unserm recht¬ 

mässigen Eigenthum zu erklären, indem es, was 

die lateinische Uebersetzung betrifft, nichts anders 

als ein schändlicher Nachdruck der vor 4 Jahren 

in Leipzig erschienenen Herausgabe des N. X. mit 

16) Derselbe citirt auch vom latein. Original 

die Ausgabe Basil. 556. Fol. hätte aber hinzu¬ 

setzen müssen : uua cum Sigism. L. B. in 

Herberstein commentsrii?» VeTgl» Anm.io. 

2SÄ 

der dem Gries'bac'hischen Texte gegen über stehenden 

lateinischen Version ist, von welcher wir der Au¬ 

tor und rechtmässige Verleger sind; wir können 

es zugleich auch für eine offenbare Prellerey an 

dem Publikum erklären, weil unsero rechtmässige 

Ausgabe nur 1 Thlr. 12 gr. kostet, und dieser 

Nachdruck zwey- bis dreymal mehr kosten soll; 

wollen also hierdurch einen Jeden, den diese Anzei¬ 

ge interessirt, um unsers und der Käufer Besten 

willen , vor Ankauf des angekündigten Nach¬ 

drucks warnen. 

Leipzig, den 2. May i8°9- 

Heinrich August Schott, 

Theo!. Prof. Extr. in Leipzig, als Verfasser. 

Friedrich Traugott Märker, 

als Verleger. 

Mit Genehmigung Sr. K. K. Hoheit, des Gross- 

herzogs von Würzburg, und unter dev obersten 

Leitung des vormaligen Ministers von Kretschmann,, 

welcher nun auf seinen Gütern ausschliesslich den 

Wissenschaften lebt — wird, zu 

Obertheres, 

bey Schweinfurt , in Franken, eine Schule für 

Landwirtschaft errichtet. 

Die Lage dieses Ort# begünstigt diese Anstalt 

nach, allen Richtungen! 

Es liegt in einer der schönsten Gegenden 

Deutschlands, hart am schiffbaren Main. Es hat 

trefflichen, fruchtbaren Boden. Es umfasst ansehn¬ 

liche Weingärten, Obstgärten, Hopfengärten u. s. w. 

Der Futterbau ist von Bedeutung. Die spanische 

Scliaafzucht wird mit grosser Aufmerksamkeit und 

Sorgfalt behandelt. Die Rindviehzucht, sammt Mä¬ 

stung, macht einen grossen Zweig der Bewirth- 

schaftnng aus. Die nothwendigsten landwir thschaft- 

lichen Gewerbe: Schmiede, Wagnerey, Ziegeley, 

Bäckerey, Brauerey, Brandweinbrennerey werden 

thätig innerhalb den Oekonomiegebäuden betrieben. 

Der Mainstrom und die benachbarten Städte unter¬ 

stützen den landwirtschaftlichen Ilandsl. Für den 

Weinbau sind im Keller die vollkommensten Ein¬ 

richtungen vorhanden. Die weitläufigen Gebäude 

enthalten Wohnungen zum Ueberflusse. 

Ein chemisches Laboratorium, ein vollständiges 

Magazin mehrerer Arten Ackergeräte; eine Zer¬ 

gliederungs-Anstalt für Haustiere, wird mit die¬ 

ser Schule verbunden. 
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Der Unterricht erstrecht sich: 

T. Auf den praktischen Landhau: 

X, Zubereitung des Bodens zum Pflanzenbaue; 

2. Kenntniss der Ackergeräthe; 

3. Zubereitung des Düngers und Kenntniss der 

Dünge - Mittel. 

4. Getraidebau aller Art; 

5. Bau der Oelgewächse; 

6. Bau der Küchengewächse; 

7. Obstcultur; 

g. Weinbau; 

g. Wiesen- und Futterkriuter - Bau} 

10. Hopfenbau; 

11. Erndte - Methoden ; 

x2. Hornviehzucht; 

13. Schaafzucht; 

14. Schweinezucht; 

15. Bienenzucht; 

16. Federviehzucht. 

II. Landwirtschaftliche Gewerbe : 

1. Brauer.ey und Malzwesen; 

2. Branntweinbrennerey; 

3. Bäckerey. 

4. Mahlen; 

5. Mastungsanstalten: 

6. Ziegeley; 

7. Schmiede; 

g. Weinbau im Keller, 

III. Landhaushaltungskunst: 

1. Behandlung des Gesindes;. 

2. Behandlung der Lohnarbeiter; 

3. Behandlung der flüchte aller Art nach der 

Erndte; 
4. Erleichterung der landwirtschaftlichen At- 

beiten durch Maschinen in den Scheunen, 

in den Kellern, auf den Böden, in den 

Ställen etc. 
5. Landwirtschaftliches Rechnungswesen. 

IV. Verbindung der Landwirtschaft mit Staats¬ 

kunst und Rechtswissenschaft: 

1. Von Construcdon der Ackerbauschulen ; 

2. Von ökonomischen Gesellschaften; 

3. Von der Gesetzgebung für den Ackerbau; 

4. Yon dar Geschichte des Lsndbaues, welche 

zugleich das Landbaur-cht entwickelt. 

Die Methode des Unterrichts ist: Verbin¬ 

dung des Ideellen mit Reellen; Erregung zur Ent¬ 

wickelung aus sich selbst, und Selbstthätigkext 

durch Verarbeitung der angegebenen Materialien. 

. 284- 

Wer an dieser landwirtschaftlichen Schule An¬ 

teil nehmen will, zahlt jährlich 

ein hundert Thaler, im 20 fl. Fuss. 

, und erhält dafür freyen Unterricht, Wohnung, Hol¬ 

zung und Bette. 

Für die Beköstigung sind in dem Orte selbst 

Sehr anständige Speiseanstalten und die Preise sind 

billig. 

Man wendet sich in poTtofreyen Briefen an di« 

Direction der Schule für Landwirtschaft. 

Der Eintritt kann zu jeder Zeit des Jahres ge¬ 

schehen, weil es daselbst keinen geschlossenen 

Lehrcursus giebt, sondern jeder Zögling sich seinen 

Cursus im Bureau selbst machen muss. Es ist 

durch Erfahrung bewiesen , , dass geschlossene Vor¬ 

lesungen gewöhnlich keinen andern Erfolg haben, 

als dass sie vorgelesen worden sind; denn nicht 

jede Individualität hat mit der andern gleiche Re- 

ceptivität, 

Direction der Schule für Land¬ 

wirtschaft. 

Buchhändler - Anzeigen. 

Friedenspräliminarien. 

Drittes Heft. 12 Gr, 

NB. Jedes Heft kostet 12 Groschen. 

Auf Kosten der Herausgeber 

und in Commission bey Heinrich Gräff in Leipiig. 

Inhalt. 

Ansichten von Europa. . . T « 1 
Paradoxa für die gewöhnliche Welt - Ansicht und 

doch Wahrheit für den Denker. 

Authentische Geschichte der neuesten Ereignisse in 

Portugal und Spanien. 

Ueber Facultäten auf Universitäten. 

Der Staat als oberste Auctorität der Schulen. 

Ein Beweis der Schwierigkeit, Vorschläge auszu¬ 

führen , welche politische Schriftsteller mitLeich- 

tiekeit machen. 
Ueber di« militärische Bestrafung durch Gassen¬ 

laufon. 
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/Anekdoten yon Friedricli Wilhelm III. 

Anzeige einiger merkwürdiger Schriften. 

Inhalt des zweyten Bandes des Intelligenzblatts zu 

den Friedenspräliminarien. 

Nachricht an das philologische Publicum. 

Zu der bey uns so eben erschienenen: 

Epistola critica Frid. Jac. Bastii ad Joa. Franc. 

Boissonnads 

werden wir ina kommenden Julius - Monat einen 

Nachtrag liefern , worauf wir schon jetzt die Leser 

jener trefflichen Schritt, namentlich die Herren Re-- 

censenteu derselben, aufmerksam machen. Herr Pro¬ 

fessor Schäfer ist beschäftiget, diesen Nachtrag aus 

Pariser Papieren auszuarbeiten. 

Leipzig, den 19. May 1809. 

Weidmännische Buchhandl« 

Ein neues äussarst wichtiges und merkwür¬ 

diges Werk eines um Gesetzgebungswissenschaft 

und Piechtskunde gleichverdienten , berühmten 

sächsischen Staatsmannes (dessen Namen keinem, 

der die Geschichte und Literatur dieser Wissen¬ 

schaften kennt, zweifelhaft seyn wird,) hat so 

eben die Presse verlassen, unter dem Titel: 

System der Gesetzgebung für das gerichtliche Ver- 

fahren, von H. E. v. G. 

Der gewöhnliche Ladenpreis ist 2 Thlr, ß gr. Wer 

sich aber in portofreyen Briefen mit Einsendung der 

baaren Zahlung an mich, als den Verleger, selbst 

wendet, erhält das Werk mit 20 pro Cent Rabat, 

oder für 1 Thlr. 20 gr. 

Leipzig, im May 1809. 

Johann Gottlob Beygang. 

Wie kann ich errathen, was ein Anderer denkt? 

Etwas über den Umgang mit Menschen. Eon 

M. K. Martiny. 8. 16 gr. 

ist so eben erschienen und in allen Buchhandlun¬ 

gen zu haben. 

Leipzig im May 1809. 

Friedrich Wilhelm Power. 
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Bey Philipp Kriill, Universitäts - Buchhändler in 

Landshut, ist erschienen und in allen soliden 

Buchhandlungen zu haben: 

Schelling’s, F. W. J., philosophische Schriften. 

Erster Band, gr, g. Preis 2. Thlr. 12 gr. oder 

4 fl. 20 kr, 

Inhalt. 

I. Vom Ich als Princip der Philosophie, oder über 

das Unbedingte im menschlichen Wissen. S. 1 

— 114. 

II. Philosophische Briefe übsr. Dogmatismus und 

Kriticismus. S. 115 — 200. 

III. Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus 

der Wissenschaftslehre. S. 201—34o. 

IV. Ueber das Verhältnis der bildenden Künsto zu 

der Natur. Eine akademische Piede. S. 341 — 

596; 
V. Philosophische Untersuchungen über das Wesen 

der menschlichen Frey heit und die damit zusam¬ 

menhängenden Gegenstände. S. 597— 511, 

Die letzte Abhandlung enthält die vollständige 

Begründung des ideellen Theils der Philosophie und 

gehört unstreitig zu den wichtigsten des berühm¬ 

ten Verfassers, der solche in dieser Hinsicht (in 

der Vorrede zu diesem Bande) der ersten nachher 

unterbrochenen Darstellung seines Systems (in der 

Zeitschrift für specul, Philosophie) au die Seite setzt. 

Keiner der das Schellingische System kennen Jemen 

und beurtheilen will, kann dieser Abhandlung ent¬ 

behren, durch welche selbiges erst bis zu seinen 

letzten Endpunkten entwickelt ist, und die daher 

auch auf die Principien ein neues überraschendes Licht 

zurück wirft. 

So eben hat folgendes höchstwichtige und in¬ 

teressante Werk die Presse verlassen, und ist in 

allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu 

haben: 

Lichtstrahlen für das höhere Leben 

von 

Friedrich August Wentzel. 

gr. ß. Breslau, bey Joseph Max und Sohmädik# 

geheftet 1 Thlr, 16 gr. 

Mehreren Schriften des Hm, Verfassers merkte 

man schon den kühnen Gang des Geistes an, der 

sich über die gewöhnliche Sphäre des Denkens 
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hinausschwingt, ein ilim bedingt höheres Ziel zu 

«■reichen. Das gegenwärtige Werk, wozu er sich 

bekennt, zeichnet sich dadurch aus, und darf mit 

Recht die Erwartung aller derer erregen, die noch 

Sinn für ein höheres Interesse haben, was allge¬ 

meiner seyn sollte, wie es leider nicht ist. Es ent« 

hält Ansichten eines originellen Kopfs über Reli¬ 

gion, Tugend und Unsterblichkeit. Alles ist mit 

der gedrängten Kürz* eines Sturz gesagt, und doch 

bey aller Bündigkeit in sich selbst vollendet. 

Die Verhandlungen über den Katholicism, den Pro- 

testantism und Judaisro, mit einem Hinblick über 

die Lehre und den grossen Mcnschenlehrer selbst, 

nehmen den ersten Abschnitt ein. Aber man muss 

lesen und verstehen können, die Wahrheit in seiner 

Tiefe anzuschaaen, wie sie sich hier ganz ohne 

philosophischen Schwulst, und ohne jene beliebte 

Dunkelheit, mit Dauer entwickelt, und nicht sel¬ 

ten eine romantisch, poetisch erhöhte Gestalt an¬ 

nimmt, nicht bloss den Verstand des Lesers, son¬ 

dern auch sein Herz anzusprechen. Daher haben 

mehrere Aufsätze eine romantische und geschichtli¬ 

che Form. Unter denen sich: „Die Weihe , eine 

Geschichte aus dem siebenjährigen Kriege “ — „An¬ 

sichten“ -— und: Der „Adel“ auszeichnen. 

Wer seinen Geist durch das Interesse an ei¬ 

nem originellen Ideengang vergnügen will, sich 

rn in das lichte Gewebe kühner Wahrheiten hineinzie- 

Ln tägst, und wenn Christenthum, Tugend und einsti¬ 

ge Fortdauer nicht ganz lächerlich und Phantom 

ind • dem wird dieses Werk so willkommen seyn. 

wie es ihm interessant und des Einflusses wegen 

auf Menschenwerth und Menschenwürde, wichtig 

bleiben wird'. 

Anekdoten 

Schreckensscencn , und edle Charakterzüge, 

aus der 

spanischen Insurrection 1 ß ° 8* 

Von einem Augenzeugen. 

Herau s gegeben 

von 

C, G. C r a m e r, 

Verfasser des Erasmus Schleicher u. s. iv. 

Erstes Heft. 

Leipzig, i8°9- bey Heinrich Griff. 

Brochirt 8 Groschen. 

Der Inhalt des ersten Heftes ist: Prolog. —'• 

I. Schreiben des Augenzeugen an seinen Bruder.— 

II. Erster Blick in das Innere von Spanien. — 

III. Die Hangematte. Zu dieser Erzählung ist eine 

Scene auf dem Umschlag zum 2ten Bande des Int. 

Blatts zu den Friedenspräliminarien in Kupfer dar- 

gestellr. — IV. Eine militärische Farqe, —« y. 

Meloda. — YL Das Gegenpräsent. 

Zu verkaufen: 

Neuer 

Kinder freund, 

Von 

C. Hildebrandt, 

Verfasser der Fortsetzung von Campe Robinson d. J. 

Erstes Bändchen. 

Leipzig, 1809- bey Heinrich Gräff. 

Preis aufSchreibp. 16 Gr* auf Drukp. 12 Gr. 

Inhalt. Einleitung. — Der Geburtstag. — 

Conscription im Westphälischen. — Scenen aus dem 

7jährigen Kriege. — Die Ilarzreise. — Geschichte 

des ehemaligen Preussischen Heeres. — Das Por¬ 

trait; ein kleines Schauspiel, durch eine Begeben¬ 

heit im Kriege r§o6 veranlasst. 

BullaTium romanum Tom. VII. Rom 1733. Tom. 

VIII. IX. T. X. Pars 1. T. XI. Pars 2. T. XII. XIII. 

XIV. 1744. in 8 Bänden. — Bullarum, Privila- 

giorum ac Diplomatum rom. Pontificum Collectio 

op. Car. Cocquelines T. I. Rom. 1739- T. II. T. III. 

P. I. II. III. T. IV. P. I. II. III. IV. in 9 Bünden. 

— Benedicti Papae XIV. Bullarium Piom 1746 T. I. 

II. in 2 Bänd, sämmtl. 9 Bände in franz. — Bulla¬ 

rium romanum seu eiusdem Continuatio Luxemburg 

1754 Pars XII. Pgb. Wer bis Ausgang Julius das 

annehmlichste Gebot auf diese sämmtl. oder auch auf 

einzelne Bände , dem Herrn Barth Stadtbuchdrucker 

in Breslau kostenfrey gethan haben wird, kann sie 

dann sogleich erhalten. 



NEUES ALLGEMEINES 

INTELLIGENZBLATT 

FÜR 

L ITERATUR UND KUNST 
ZUR N. EEIPZ. LIT. ZEITUNG GEHÖREND. 

19. Stück. 

Sonnabends, den 13. M a y 1 3 o g. 

Nachrichten von öffentlichen Anstalten hiesi¬ 

ger Universität *). 

A. Taubstummeninstitut. 

In den alten Zeiten war es eine unbekannte Sa¬ 

che, dass Taubstumme unterrichtet weiden Konn¬ 

ten, ja man bezweifelte die Möglichkeit, nachdem 

Petr. JVIolinaeus als Grundsatz anfgestellt hatte: 

,,quicunque est surdus a nativitate, est mutus et 

plane iudisciplinabilis“ — der Taubstumme ward 

also schlechthin des Unterrichts unfähig geachtet. 

Viele sahen es als einen Eingriff in die göttliche 

Regierung an, wenn jemand den Gedanken an die 

Möglichkeit des Unterrichts dieser Unglücklichen 

etwa gefasst hatte. Es gab aber schon im röten 

Jahrhunderte hin und wieder Leute, die den Muth 

hatten sich über dergleichen Vorurtheile wegzuse¬ 

tzen und dieses mühsame Geschäft zu unternehmen; 

doch scheiuen die Unternehmungen nur im Ein¬ 

zelnen stehen geblieben zu seyn,, so dass nur hier 

und da irgend ein Kind ans einer vornehmen Fa¬ 

milie, welches diess Unglück betroffen hatte, un¬ 

ten teiltet wurde, und man wird daher zu glauben ver¬ 

leitet, dass der, der es unternahm und sich mit 

diesem Geschäfte befasste, es in mehr als einer 

Absicht gerathen und für sieb zuträglich fand, sich 

damit abzugeben. Nur unseren Zeiten war es Vor¬ 

behalten, diese Wohlthat jedem Hüllsbedüi ftigen ohne 

Ansehen des Standes und Vermögens, angedeihen 

zu lassen. Uie erste der dem Unterrichte solcher 

Unglücklichen gewidmeten öffentlichen Anstalten, 

in Deutschland und vielleicht in Europa, war un¬ 

*) Sie werden einem allerhöchsten Rescripte zu 

folge jährlich fortgesetzt werden. 

streitig die von Sam. Heinicke schon weit früher 

in Hamburg begründete, dann im Jahre i778 nach 

Leipzig versetzte, und von Sr. König!. Majestät 

von Sachsen, unserem allgemein geliebten Landes¬ 

vater, bis jetzt huldreichst unterstützten Lehr-An¬ 

stalt. Heinicke kam im Frühlinge des angegebenen 

Jahres mit 12 seinen Unterricht schon geniessen¬ 

den Zöglingen, die theils aus den niedersächsischen, 

theils aus den weiter nördlich liegenden Gegenden 

gebürtig waren, hier an, und setzte durch den 

glücklichen Erfolg seiner Methode seine Zeitge¬ 

nossen in Erstaunen. 

Gleichzeitig mit ihm, obwohl damals noch 

unbekannt, war in Paris der Abt de l'Epee be¬ 

müht, Taubstummen Unterricht zu ertheilen. Da 

die Methode desselben für den Lehrer weit weni¬ 

ger mühsam — ob den Zöglingen eben so frucht¬ 

bringend, ist liier nicht der Ort zu untersuchen 

und mehr in die Augen fallend war, so fanden sich 

bald nach des Kaisers Joseph II. Besucli seiner An¬ 

stalt, als von welchem Zeitpunkte an er und sein 

Anstalt aniiiigen bekannter zu werden, weil, nach 

dem gemeinen Vorurtheile der Menschen, das, 

was ein Fürst seiner Aufmerksamkeit würdigte, der 

allgemeinen doch wohl werth seyn musste, Leute 

bey ihm ein, die er in seiner Kunst unteriichtete 

und die in dei Folge zur Errichtung mehrerer Anstal¬ 

ten der Art in verschiedenen Ländern Gelegenheit 

gaben. Merkwürdig ist es, dass bey de, welche 

um die Ehre der besseien Methode sich stiitten 

zu einer und derselben Zeit fast anfingen bekannt 

zu werden und auch fast zu gleicher Zeit starben, 

denn nach 1* Jahren seines Hierseyns (im April 

des Jahres 17^0) starb Sam. Heinicke, nachdem 

sein Nebenbuhler, der Abt de l'Epee. im Februar 

eben desselben Jahres schon verschieden war. Jene 

Anstalt zu Paris wild von der Z.,ii an vun dem 

[19 3 
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überall bekannten Abt Sicard und die hiesige von 

der Wittwe des sei. Heinicke, in Verbindung mit 

dem Candidatus Theol. Hrn. Petschke nun länger als 

19 Jahre, und wie man, da die Anzahl der Schü¬ 

ler sich seit dem Anfänge dieser Periode um mehr 

als das dreyfache vermehret hat, zu glauben berech¬ 

tiget ist, mit gutem Erfolge und mit dem Bcyfall 

des Publicums beehrt, fortgesetzt. 

Die Zöglinge werden im Lesen und AmspTe- 

chen des Deutschen, so wie schon zu Heinicke s 

Zeiten, unterrichtet ; denn ein Unterricht, der 

nicht auf die Tonsprache begründet ist, sondern 

bloss in der Mimik oder der Uebersetzung der ge¬ 

schriebenen in pantomimischen Zeichen besteht, dio 

für die meisten Menschen unverständlich sind, hat, 

der Erfahrung zu Folge, durchaus keinen Nutzen, 

weil der Taubstumme keinen Grund sichet, war¬ 

um in dem geschriebenen Worte die Buchstaben 

gerade in der Ordnung stehen müssen, worin er 

sie erblickt. Sein Gedächtnis» wird ohne Nutzen 

angegtitfen, nicht nur die Worte sondern auch die 

einzelnen Bestandtheile deiselben und diese wieder 

in der angegebenen Ordnung sich <in/.»»prägen. Je¬ 

der kann diese Erfahrung aut gewisse. Weise an 

sich selbst machen, wenn ihm eine Z-tle von eini¬ 

gen Wörtern vorgegeben wird, di er nicht lestn 

kann, sie durch Nachmaleii, oder auf welche an¬ 

dere Alt er will, auswendig zu leinen, und er witd 

bald gewahr werden, da ibrn doch sein Gehör und 

der Versuch, sie auf gewisse Weise dennoch zu 

lesen, dabey zuHülfe kommen, welche Schwierigk 1- 

ten es habe. Der Taubstumme muss also die 

Articulationen lernen, da er Alles dazu hat, was 

dazu gehört, das Gehör ausgenommen, welches 

durch das Gefühl einigermassen ersetzt wird. Das 

also, was andere Kinder schon beyrn Anfänge ih¬ 

res Unterrichtes mit in die Schule biingen, näm¬ 

lich die Kenntniss der Articulationen muss erst bey 

diesen Zöglingen geschaffen weiden, wir müssen 

uri3, so zu sagen, erst den Boden schaffen, worin 

gesiiet werden kann , d. h. unsere Zöglinge müssen 

orst articuliren lernen, und das auf eine so müh¬ 

same Art, dass Hörende wenn sie das was sie Fer¬ 

nen sollen, auf eine eben so mühsame Weise erler¬ 

nen müssten, wohl leicht dis Geduld verlieren würden, 

da sie sich gewöhnlich nicht die geringe Mühe ge¬ 

ben wollen, die Worte beym Lesen gehörig anzu- 

seiien und sie scharf ins Ango zu fasse.n , woher, 

beyläufig gesagt, die Fehler gegen die Orthogra¬ 

phie entstehen mögen, die bey unsern Zöglingen nicht 

vorfallen; kommen ja dergleichen vor, so entste¬ 

hen sie bey ihnen aus der Unkunde der Sprache, 

womit sich aber Hörende nicht entschuldigen dürfen. 

Sie lernen also die Schriftzeichen mündlich 

aussprechen, und, wenn sie Begriffe genug gesam¬ 

melt haben , auch ihre Gedanken mündlich und 

schriftlich wieder von sich geben. Dass dieses keine 

leichte Arbeit für den Lehrer sowohl, als für den Schüler 

6ey, wird Jeder der, ausser seiner Muttersprache, ein* 

fremde gelernt, oder darauf Achtung gegeben hat, 

wie schwer es hält, wenn Hörende in ihrer Mut¬ 

tersprache 6ich schriftlich ausdrücken lernen sollen, 

leicht einsehen. Nun erhalten sie einen Unterricht 

in den nothwendigsten Stücken der deutschen 

Sprachlehre, welcher aber eben so wenig, wieder 

im Rechnen, auf dem Auswendiglernen gewisser 

Regeln beruht, sondern in dem Ersteren hat der 

Lehrer Herr Petschke eine Sprachlehre au «gearbeitet, 

worin nach einem Vorgesetzten Muster die Typu6 

mehrerer Redensarten gebildet werden und zwar so 

viele, als genug zu seyn schienen, dass dev Schüler 

sich endlich selbst eine Regel für den gegenwärti¬ 

gen Fall daraus zu abstrahiren im Stande ist, wenn 

er auch diese nicht in Worten davstellen könnte'; 

genug wenn er nur nach diesen gegebenen, ähnli¬ 

che Redensarten zu bilden im Stande ist, so ist 

wohl kein Zweifel, dass er nicht wissen soll¬ 

te, was ihm zu ihnn aufg« geben ist. Eben 

so im Rechnen ; nachdem das Numeriren oder 

A «sprecht n der Zahlen gegründet worden , 

Welches ober, nicht in solchen Kunststochen 

bestellt, dass der Zögling wisse eine 9, 10 und 

mein steliige Zahl ohne Gedanken auszusprechen, 

mit Millionen und Billionen um sich werfe, ohne 

je einen deutlichen Begriff davon zu bekommen, 

wie, man kann es ohne Scheu behaupten, bey Hö¬ 

renden, 100 gegen 1 , es der Fall seyn düihe, son¬ 

dern, dass er bestimmt und genau wisse, dass z. B. 

17, 10 und 7; 55= 10. lo. 10. 5 oder 5 X 1<■>--}- 5 5 

oder ioo=:io X 10 u, ß. w. sey, so wird mit 

dem Rechnen der Anfang gemacht, und zwar nach 

einer so einfachen Methode , dass der Lehrling, bey 

einiger Aufmerksamkeit, nach der dritten, höchsten* 

vierten Lection , so sichtig und gewiss addiren 

kann als deT älteste Rechenschüler: auf diesen I'uss 

wird es fortgesetzt und in einem Zeiträume von 5 

bis 6 Jahien ungefähr, sieht er sich im Stande, 

Brüche ur.d wohl gar einen Kettensatz zu rechnen, 

ohne eine Regel, Wort für Woit, auswendig ge¬ 

lernt zu haben, ob er gleich alle dazu gehörigen 

beobachtet, weil er iibeizeugt ist, dass, wenn er 

den von ihm durch die Anschauung anerkannten Er¬ 

fahrungen gemäss verfährt, seine Rechnung lich- 

tig ist. 

Nachdem unser Schüler, auf diese Weise, 

theils in Erlernung der Sprache, ikeils in Ausübung 
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dieser Kenntnisse in schriftlichen Arbeiten, theils 

ira Rechnen und soviel als möglich im Schönschrei¬ 

ben geübt worden, wobey ihm nebenher noch 

man'heiler Kenntnisse als aus der Naturlehre, Na- 

turgeschichte u. e. w. mitgetheilt worden, so ist 

der Beschluss des Unterrichts , ReligionsVenntniss, 

wovon ihnen das unumgänglich Notlüge beyge- 

bracht wi d; da ihnen, durch den vorhergegange¬ 

nen Unterzieht in sinnlichen Dingen, die Begriffe 

des Uebersinnlichen erleichtert werden, so Kann es 

nicht fehlen, dass nicht der Unterricht, den sie 

darin erhalten, von dem Nutzen seyn sollte, der 

davon erwartet wird. Am Ende ihies Hierseyns 

weiden sie von einem Prediger in ihren Religions- 

kenntnissen geprüft und erhalten dann, nach abge¬ 

legte. mündlicher Beichte, die sie ihm sogleich 

schiiitiirh einhändigen, das heilige Abendmahl, wo¬ 

mit dann unser Unterricht beschlossen ist. 

Auf diese Weise ist man nun in den ig Jah¬ 

ren, seit Heimchens Tode, die gerade mit d< m 

April dieses Jahres voll gewoideti sind, bis auf 

den heutigen Ta*j zu verfahren bemüht gewesen 

und es hat nie an Zöglingen gefehlt, die durch ihre 

deutliche Aussprache sich jedermann verständlich 

machen konnten; die mit den besten Kenntnissen 

ausgestattet waren und die es selbst in den bilden¬ 

den Künsten , im Malen , Zeichnen und allerley me¬ 

chanischen Fertigkeiten zu einem Grade von Voll¬ 

kommenheit gebracht haben, den man bey, von 

der Natur mehr begünstigten, Kindern selten er¬ 

reicht sieht. 

Die Kiesige Anstalt für Taubstumme kann 

freylicli nicht durch ein glänzendes Aeussere im- 

poniren und will nicht durch allerley Kunststück¬ 

chen blenden, zu welchen die Zöglinge leicht, wie 

in anderen Instituten, abgericliret werden könnten, 

aber die Zöglinge können sich kühn mit den Zög¬ 

lingen eines jeden anderen Institutes in einen 

Wettstreit cinlassen. 

Uebrigciis dürfen wir die Hoffnung nicht attf- 

gebeu, dass unser allergnädigster König, dessen Weis¬ 

heit und Menschenfreundlichkeit über das Wohl 

auch der geringsten seiner Unterthauen wacht, die 

von ihm genehmigte und mit so gutem Erfolge fort- 

eefuhrte Anstalt mit einem eigenen Locale beglü- 

cken und ferner huldreich unterstützen werde. 

Allerdings ist es traurig zu bemerken , wie 

die mit unsäglicher Mühe in dem Institute unter¬ 

richteten, w nn sie aus demselben entfernt sind, 

zuweilen von ihren armen und küiflosen Eltern 

zu nichts anderem als turn Betteln abgerichtet wer¬ 

den können , so dass für solch« Lehrlinge das In¬ 

stitut nur eine Versorgungsanstalt für einige Jahre 

ihres Lebens gewesen ist. Es fehlt zwar von Seiten des 

Institutes nicht an Anstrengungen die Zöglinge bey 

Handwerkern undKünstlern unteizubriagen und fähige 

Subjecte sind nicht selten zu ihrem weiteren Fort¬ 

kommen durch die Huld unseres Allergnädigsten Kö¬ 

nigs besonders unterstützt worden; allein die Er¬ 

fahrung hat es bewiesen, dass nur höchst selten ein 

Künstler oder Proiessiouist sich entschliesst einen 

Taubstummen zu unterrichten. Hoffentlich wird 

sich diess in der Folge ändern, wenn das Interesse 

aller Mitbürger an dieser Anstalt sichtbarer 

wird und wenn, wie in den dänischen Staaten, 

Piofessionisten durch Prämien und durch andere 

Vergünstigungen aufgemuntert werden sollten, sich 

der Taubstummen anzunehmen. 

Noch ist die Mildthätigkeit derjenigen nicht 

mit Stillschweigen zu übergehen, die das Institut 

mit ihrem Besuche beehrt haben, da nach und 

nach, seit dem Jahre 1795. die Summe der den 

Dürftigen unter ihnen — welches bey weitem die 

grösste Zahl ist, — gemachten Geschenke bis zum 

Schlüsse des vorigen Jahres öiaThlr. 21 gr. l i Pf, 

betiägt, welche Summe, den Absichten der Geber 

gemäss F auch denen zu Tlieil geworden ist, denen 

sie bestimmt war, wie die darüber geführte Rech* 

nung es zeiget. 

Gegenwärtig besteht das Institut aus 23 Zög¬ 

lingen, deren Fälligkeiten natürlich verschieden sind, 

von denen aber doch mehrere treffliche Anlagen zei¬ 

gen und zum Tlieil die an sie verwendete Mühe 

schon durch den besten Erfolg belohnen. Dia 

Oberaufsicht über das Institut ist der Universität an¬ 

vertrauet und sie hat die specielle Aufsicht des Hin, 

Du Tittmann und Ilrn, Dr. Rosemniiller über¬ 

tragen. 

B. Anatomisches Theater. 

Die hiesige anatomische Anstalt zeichnet sich 

vor vielen ähnlichen Instituten auf anderen Akade¬ 

mien dadurch zum Besten der Studirenden aus, 

dass der ganze Cursus der Anatomie im Verlaufe 

eines Jahres von den beyden Professoren der Anato¬ 

mie öffentlich und unentgeldücb vorgetragen wird, 

und zwar so, dass alle Theile des menschlichen 

Körpers theils an frischen Leichnamen theils an 

Fräparaten vorgezeigt werden. 

Zu den praktischen Uebungen in der Zerglie- 

derungskunst sind im Winter mehrere Stunden de« 

Tages bestimmt, während welcher di« beyden Pro¬ 

fessoren und der öffentliche Famulus der Anatomia 

Anleitung zur künstlichen Zubereitung der Tlieil« 

geben. 
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Die Leichname werden theils, wenn es die 

Umstände gestatten r aus dem Jacobsspitale , theils 

aus dem Georgen hause geliefert; aus letzterem je¬ 

doch nur die Körper derjenigen, die zu einer mehr 

als i*)jährigen Zuchthausstrafe verurtheilt waren. 

Die Leichname der Selbstentleibten erhält die ana¬ 

tomische Anstalt nicht nur aus hiesiger Stadt, son¬ 

dern auch aus der umliegenden Gegend ; darf aber 

aus letzterer, wegen des grossen Kostenaufwandes, 

welcher der Anstalt zur Last fällt nur denn, wel¬ 

che nehmen, wenn es die höchste Notliwendigkeit 

erfordert.. 

Die Summe von 250 Thls. jährlich , welche 

für jetzt für die anatomische Anstalt bestimmt ist, 

wird zur HerbeyschafFung der Leichname, zu Sala- 

rien für den Famulus und Aufwärter, zur Bestrei¬ 

tung der Ausgaben für Holz, Licht, Wäsche und 

aller der Materialien verwendet, die zur Erhaltung 

und Vermehrung der Präparatensammlung nöthig 

sind. 

So schön das Beyspiel von Uneigennützigkeit 

und Gemeinsinn ist, das unsere Vorfahren dadurch 

gegeben haben, dass sie in dem Pauliner Collegio 

einen Platz füi' die anatomische Anstalt einräumten, 

so sehr ist es zu bedauern, dass das Locale jetzt 

nicht schicklich für den Zweck ist. Das Amphi¬ 

theater ist zwar geräumig und hell, die übrigen 

Gemächer aber sind eng, dunkel und theils wegen ihrer 

Lage, theils wegen ihrer Baufälligkeit dumpf und 

feucht: an einer Küche, an Leiclienkammern, selbst 

an einer bequemen Benutzung des Wassers fehlt es. 

Die anatom. Präparatensammlung besteht theils 

aus den im Jahre 1787 erkauften Werneriseben Präpa¬ 

raten, theils aus den seit dieser Zeit von dem je¬ 

desmaligen Prosector neu angefertigten Stücken. 

Die unleugbare Zweckmässigkeit dieser Präparate für 

den Unterricht würde in die Augen fallender seyn. 

Wenn das Locale es vmtartete, sie mit einiger Ele¬ 

ganz und in einer wissenschaftlichen Ordnung oder © 
auf eine ihre Erhaltung mehr sichernde Weise aufzustel¬ 

len. Zu einer Sammlung von pathologischen und 

in die vergleichende Anatomie einschlagenden- Piä- 

paraten fehlt es an Raum und ihre Fertigung und 

Erhaltung würde auch zu viele Kosten verursachen. 

In dem Jahre 1308 wurden auf dem änatomi- 

schen Theater gegen 70 Leichname zergliedert , an 

welchen «ich 24 Studirende übten, mul mehrere von 

ihnen alle Theile des menschlichen Körpers ganz 

vollständig untersuchen, auch die mühsamsten Zer¬ 

gliederungen der Nerven, Injektionen der Blut- und 

Lymphgefässe und künstliche Zubereitungen der Ge¬ 

hörorgane unternehmen konnten. 

D ie anatomischen Demonstrationen wurden in 

dem Sommei halbjahre vor einer Zahl von 60 und 

im Winterhalbjahre vor einer Anzahl von 65 Zu¬ 

hörern mit der möglichsten Vollständigkeit veranstal¬ 

tet, und das Gehirn nicht nur nach der gewöhnl. Art. 

sondern auch nach Galls Methode; das kleine Gehirn 

aber zuerst nach Reils Vorschrift zerlegt. Die Nerven 

wtu den meistens an li ischenLeichnaraen vorgezeigt und 

so auch alle übrigen Theile des menschlichen Körpers. 

Attsser mehreren Abweichungen von Muskeln, Ner¬ 

ven und Gelassen, wurde an dem Leichname ei¬ 

nes Jünglings von 1 g Jahren eine ausserordentliche 

Dürftigkeit der äusseren und inneren Geschlechts- 

thcile; an einem anderen Leichname drey Hoden; 

an einem weiblichen Körper ein Ovarium von un¬ 

geheurer Grösse bemerkt. Die Sammlung wurde 

mit mehreren gut gelungenen angioiogischen und 

Nervenpi äparaten bereichert. Ausserdem konnten 

mehrere ganz neue Durchschnitte des Kopfes und 

der Brusthöhle veranstaltet werden, deren Abbildun¬ 

gen und Beschreibungen zur öffemliclien Bekannt¬ 

machung bestimmt sind. 

Endlich wurde votr einigen Studirenden die 

Gelegenheit zur Uebnng im Zeichnen anatomischer 

Gegenstände mit dem besten Erfolge benutzt und 

Herr Schröter hat durch mehrere anatomische 

Zeichnungen und Kupferstiche neue Beweise seiner 

Geschicklichkeit gegeben.. 

Beschluss der literarischen Anmerkungen zu 

Melanchthons ungedruckten Briefen. 

Die zweyte Schrift unsers PVerner's, welche 

TVeszpr. anführt, hätte eigentlich die erste seyn 

sollen, da sie früher erschien , unter dem jTitel : 

Elegia de Joannis Thursonis 17)» Episeopi »jVratis- 

laviensisj obitu. Cracov. 520. 4. Ranzer, welcher 

sie 6, 463» 119 anfülirt, citiit die Janociana 1, 

17) Oder Turzo, unter welchem Namen er im 

Jöcher vorkömmt, welcher ohne Zweifel un¬ 

ter der citirten Lebensbeschreibung, die vita 

Versteht, welche man in M. Hankii libro de 

Silesiis alienigenis eruditis (Lips. 707.) c. 12. 

findet.. Es verdient aber von diesem Gelehr¬ 

ten, welcher mit Luther und IVLelanchthon coV- 

responuirre, auch der ausführliche Artikel im 

Zedlerschen Lexikon nachgesehen zu weiden, 

WO auch eine nickt gtringe Anzahl Schrift¬ 

steller citiit sind, welche mehr oder weniger 

ausführlich VOR ihm handeln. 
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299* welche ich nicht zur Hand habe. TVeszpr.- 

ertheilt bey Gelegenheit dieser Elegie folgende bio¬ 

graphische Notiz: Ab hoc praesule pp'ernerus hic 

itoster Pascovia, Silesiao oppido, ubi pt imarn lucem 

adspexit, missus est Cracoviam, ubi postquam ali 

optinris magistris litten» elegantior ibus ac liberali- 

bus disciplinis excellenter iitstitueietur et mox Sig. 

Herbersteinio, German, et Hungarorum regis Fcrdi- 

liandi intinro, a Jo. Lango laudati regis oratore, 

▼alidissime commendaretur, ad Ilungariae indigenas 

receptus atque inäequenti tempore primavius eiusdem 

regni consiliarius renunciatus est, simulque supre- 

mus arcis primum Soovariensis et, ea diruta, Sce- 

pusiensis coraes constitutus est et novissime, ut 

dictum est superins, cunctis regiis in Pannonia su- 

periore reditibus praefectus. 

Noch finden sich, fährt TVcszpr. fort, (sechs- 

relin) Epigramme unsers W. in einem Kleinen Bü- 

clielchen, betitelt: Lucius Pannoniae. Cracoviae 

544. 8* welches mir nicht näher bekannt ist. Ver¬ 

schieden davon ist ohne Zweifel eine andere kleine 

Schrift ähnlichen Inhalts von Paullus Rubigallus: 

Quer^la Pannoniae ad Germaniam , welche zwar in 

eben dem Jahre, aber zu Wittenberg und in Quart 

erschien. Vergl. H. v. d. Hardt in T. 2. Auto¬ 

graphorum Lutheri et coaetaneorum (Brunsv. 691. 

g.) p. 2Ö4’* D. Czu'ittinger 1. c. p. 521 Hauer 1. c. 

p. 139 und Horänyi 1, c. T. 3. p. ig7 ss. 

Zuletzt heisst es bey U^eszpr. „Varias eius 

epistolas, carmina et alia scripta laboriosus Rotarides 

collegit, quae sensim, prout non raro rumore acce- 

piraus, ex Bibliotheca llungaricae nationis Vitteber- 

gensi magno reip, nostrae litterariae damno iam 

iara dissipantur.“ 

Noch bemerkt TJ^eszpr. in einer Anmerkung, 

(dass man unsern W. nicht verwechseln müsse mit 

Ge. JJernero, cive Cassoviense Hungaro, ut haud 

dubie peiperam fecisse videtur Car. U^agnerus in 

Anal. Scepusii sacri et profani P. 2. p. 167 lg). 

ig) Zu den Textesworten „ G. W. nuncius Epe- 

riesiensis, worunter der geborne Ungar verstan¬ 

den werden muss, gehört folgende Anmerkung ; 

Ille ipse qui libellum de admirandis Ilunga- 

riae aquis conscripsit. — Erat Georgias Fer- 

dinando perqnam carus, cuius beneficio pri- 

nium arcis Sbrariensis, tum, postquam ea di¬ 

ruta est, Sarbsiensis praefecturäe admotus est^ 

Dass diess nur auf den nationalisirten Ungar 

passt, erhellt aus den biographischen Notizen, 

Ich habe bereits oben, durch PVallaszky erinnert, 

beyde unterschieden. Des gebornen Ungars Elegia- 

rum über unus erschien nach VpTeszpr. Cracov. 

523. 8* Auch ohne diesen zur Hand zu haben 

wird niemand jene Elegien dem nationalisirten Un¬ 

gar beylegen , da bereits Panzer 6, 46b, 149 (wo 

Wieder die Janociana citirt sind) den Titel so aa- 

giebt: G. W.- Cassoviensis Eiegg. üb. unus, wie¬ 

wohl er iiti Register (XI, ig80 den Schlesier aus 

Patschkau und den Ungar aus Caschau nicht gehö¬ 

rig unterschieden hat. 

So viel von unserm G. W. und seinem Zeit¬ 

genossen G. W. Cassoviensie* nach dem Vorgang* 

11 eszpremi's, welcher vor allen Dingen benutzt wer¬ 

den musste. Jetzt noch einige Nachträge,» aus Quel¬ 

len, die trüber fliessen. 

1) Mit Uebergehung des von Cunradi citirten 

Hraudius, den ich ohnehin nicht vollständig zur 

Hand habe, sind nach der Bibi. Gesnero — Fri- 

siana (Tiguri 583- Fol.) von unserm G. W. aus¬ 

ser dem Hypomnemation de admirandis Ilungariae 

agris noch vorhanden 1) Libri aliquot carminum, 

an deren Existenz ich zweifle. 2) Epistola cum 

de fonte Smolnicio cuius aquae ferri consumendi 

vis inest, tum de aliis in Pannonia undarum mira- 

culis. Dieser Brief ist ohne Zweifel unter jenem 

Titel ganz und gar nicht vorhanden; vielmehr glau-' 

be ich, dass das Hypomnemation de admirandis 

Hungariae aquis ganz oder zum Theil zu verste¬ 

hen sey, welches JJ'erner auf Ermunterung de» 

von Herberstein verfasste und in Briefform einklei¬ 

dete. Entweder das ganze Werk oder* ein Theil» 

desselben ward auch noch im vorigen Jahrhunderte 

übersetzt. Ich finde nämlich in (Jos. Sartori's~) 

Catah bibliogr. T. 2. (Vindob. 804. 4.) p. 359' 

Ge. JJf. von den wunderwürdigen Wässern in den 

monatlichen Auszügen B. 1. (Olmüz 747. 8*)' 

S. 4°. 

welche oben aus PP^eszpr. mitgetheilt wurden. 

Von G. PV. Cassoviensis hat derselbe folgendes 

bemerkt: Hic Cracoviae quidem poeticae et 

eloquentiae, politiorumque omniam litterarum 

Studia Paullo Crosnensi et Piud. Agricola duci- 

btts diligentissinie tractavit, sed non nisi pa¬ 

triae civitatis Consul evadere potnit; in dissi- 

diis Ferdinandum inter et Joannero Hungariae 

regem agitatis, dum legati potissimum munere 

ab Eperiesinsibus sibi imposito futreeretur, 

nrulta per pessurn fttt’sse Conradi Sperjogelii anna- 

les contracti Scepusiensinra in annaiibus 1. c. 

ad ann. 1532 meminerunt etc. 
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2) Wallaszky bemerkt S, 126 in einer Note, 

nachdem er im Texte des Jakob Piso gedacht hat: 

carmira quaedam eins edidit Gc. lern er ita in- 

scripta: J. Pisonis — schedia. Viennae 554- 4- 

wo1 ich , da kein „ Cassoviensis “ hinzugesetzt ist, 

ur.sern nationalisirten Ungar verstehen zu müssen 

glaube. 

Was es endlich 5) für eine Bewandniss habe, 

wenn Jöcher von unser») W. bemerkt: „schrieb 

monomachiam Dwidis et Goliathi carmine heroico, 

welches 1567 zu Görlitz in ß. herauskam,“ kann 

ich auf keine Weise ausmachen. Zu geschwtigen, 

dass mir der Druckort verdächtig ist um glauben 

zu können, dass das Gedicht von unseim W. her- 

rülne, welcher es eher in Wien oder Crakau hätte 

erscheinen lassen: finde ich auch nirgends eine No¬ 

tiz von demselben , namentlich weder in Lipenii 

Bibi theol. s. v. Davides noch in Bibiiotheca poe- 

tica sacra — collegit Christ) G(otthold) PV(ilisch). 

Lips. 761. 4- Ich glaube also dieses Gedicht aus 

der Zahl der Schriften unsers Verf. ausstreichen zu 

müssen, wünsche jedoch den eigentlichen Verf. dea- 

telben zu erfahren, da Jöclier sich hier, wieso oft, 

o-anz gewiss übereilt haben muss. Ueberhaupt wä¬ 

re es °mir lieb, wenn alles was ich bisher von 

G, W. zusammengetragen habe, von Ungarn aus 

beiichtigt und ergänzt [würde. Denn obgleich er mit 

dem von Herberstein sehr bekannt war, so ist doch, 

zwey mir bekannten Recensionen in der A. L. Z. 

lßoö, 3» 251 und Leipz. Lit. Zeit. 8°8- S, G67 

zu Folge, kaum zu glauben, dass sich einige ihn 

betreffende Notizen in der letztem Autobiographie 

finden werden, welche erst 1805 bekannt wurde 

in; Sammlung kleiner noch ungedruckter Schritten 

__ licrausgegtben von Mart. Ge. Kovachich. 

Ofen 3" 

So viel ich übrigens auch von G. TV. sagen 

konnte, so unbekannt ist mir der demselben von 

Melanchthon empfohlene Paulus Scipio, welcher 

nicht einmal von Petrus Jsokus auch nur genannt, 

geschweige ausführlichen charakterisirt worden ist, 

wie wir gleich sehen werden. 

Es ist nämlich noch die dritte Anmerkung 

übrig, welche ich gleichfalls zu Sp. 154 mache, 

wo es heisst: E3 studierten damals so viele Un¬ 

garn in Wittenberg u. s. w. 
Ö 

Der so oft genannte J>Vcszprimi hat nämlick 

in seinem Wirke, wo man unsern Nicluarzt Job. 

fVerncr findet, ohne ihn daiin zu vermuthen, auch 

einen andern Nichtarzt, den Pelius TSORAS, ali- 

ter MONEDUDATUS, patria I.ascovius, e comitatu 

Bayovicnsi ausgenommen lind bemerkt bey der serhs- 

sren S,tnift desselben (Cent. 1. p. 190) folgendes: 

Ge Matthiae camiide ipse mihi in iittms suis 

confessus fsi, se solo huius libri tituio aheubi, forte 

apud Rindsnium et Merklinum 19), viso, fuisse in- 

ductum, m nostrnm in conspectu suo historiae Me- 

dicorum chronologico p. 565 in Catalögum Medi- 

cormT! oibis universi inscriben: : etsi is professione 

mii ime fuerit medicus, et argumentum suuni potius 

Theologici- sit persecutiis: ego tarnen ex tarn ho- 

noiifica sede exturbaie nole s, dedi iiic ei lucum, 

quippe qui cap. 3 et 4- h 2. homit.em phjsice qno- 

que pio moje suo satia ernJite de.-evipsit a p. 403 

ad finem. Rotarides in linear).ent. hist, littei. Ilun- 

gariae p. 45 ita raium huue dicit esse iiiimm, ut 

non factle conspici, liedum haben possit ob id 

tarnen potissimum pvetio digv Sfumin quod in epi- 

stola nuncupatoria omnes Hunguri, inde ab ir.itio 

Rejormationis, usque ad eius tempora , /rttehergae 

in litterus incumbentes, Serie, chronolcgii a. cum non- 

nullis memorabilibus reeenseantur 201. ( Frid,j hör~ 

nerus scripsit epistolam üd Paul Fabri, N < os -lii n» 

sem Ilungaium, directam, tte Hungaioium a-que 

Hujsgaricae gentis ad ornandam Acaüerriam Vitie- 

bergensern Studio. Vitteb. 7^6. 4. pl. 2. eüitam 21). 

In ea vir iste eiuditissimus caral igum civiuna Hun- 

garicorum, qui illic bouis artibus ab hominum me¬ 

moria studuerunt, contexere »ggressus est; ataue 

utinam in liunc Monedulati nostri libium, quem 

19) Wro die Schrift allerdings p. 900 vorkömmt. 

2ü) Hierzu gehört folgende Anmerkung: Mart. 

Czyriaki, Leutschoviensis, fuit omniura primus 

qui ex Hungaria ad videndum et audiendum 

Lutherum anno 1522 Vittebergam se contulit: 

plures a Monedulato emmierantur in hoc Ca- 

talogo quam 455 Hungari, qui subsecutis an- 

nis, ad ann, i585 usque, quo desiit, in Vit- 

tebergensem studiornm caussa excurrerunt Uni¬ 

versitäten». Frostat in publica collegii Claudio- 

politani Bibi, tale huius libri cxemplum, in 

quo interruptam lianc Hungarorum, suorum 

popularium , Serien» , Jeremias Lipoitius, Baro- 

vius patria, ad modum Monedulati collectam 

produxit ad ann. 1597 vsque et manu sua a. d. 

3. Non. Oct. anno eodem illuc inscripsit: qtiae 

quia nullibi gentium, quam ibi exisiit, iu- 

vabit heic loci ex toto referre etc. 

2i) Dieser Brief findet sich eigentlich bey des 

Verf. D. Antiquitates Medicinae Aegyptiacae, 

welche Paul Fabri unter ihm vertheidigte, ist 

aber leider in unseim Bibliothekexeroplar nicht 

vorhanden. 
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citat, curatius introspexisstt, «t inveniretur quis- 

piam, qui, historiae litterariae Hungaricae oommo- 

do consulturus, hanc ita, ut par eit, pro rei digni- 

tate parsequeretur 22) matariam ! — So selten übri¬ 

gem jene Schrift auch ist, so findet sie sich doch 

schon seit sehr langer Zeit auf unsrer Bibliothek, 

obgleich Joh. Chph Hennings, dieser grosse Kenner 

seltner Bücher sie in sein Manuscript (R.ariora quae- 

dam apparatus litterarii academici Kiliensis) nicht 

eingetragen har. Der Titel ist: De homine, magno 

illo in rerum natura miraculo et paitibus eius es- 

sentialibus libri duo auctore Petro MON 23). La- 

scovio Ungaro. Vitebergae per heredes Joh. Cra- 

tonia. 585* 8- 24) 439 S. ohne die nicht paginirte 

epistola dcdicatoria, welche der Yerf, Yit*b. io 

£2) Oder vielmehr: denuo tractaret et ad rccen- 

tiora usque tempora continuaret — Es wäre 

ein sehr passendes Thema für einen Ungari¬ 

schen Literator zum bevorstehenden Reforma¬ 

tions-Jubiläum 1817. 

55) So abgekürzt findet man den latinisirten Na¬ 

men auf dem Titel. Nur unter der Dedica- 

tionsepistel findet man den vollen Namen: 

Petrus ßlonedu/atus, Lascovius Ungarus. Da¬ 

her ist es Jöchern, den ohne Zweifel bereits 

Vorgänger irre führten, weniger zu verdenken, 

dass er ihn nicht s. v. JVIonedulatus sondern s. v. 

Lascovius aufgeführt hat. Dass er ihn aber 

zu einem reformirten Theologen in Genf macht, 

ist schon auffallender. Er thut es, wie ich 

glaube, aus dem seltsamen Grunde, weil er im 

Zedlerschen Lexikon oder sonst wo, fand, 

die andere Schrift desselben sey zu Genf 1.534 

erschienen. Aus fVeszpr, erhellt aber, dass 

er i578 die Wittenberger Universität bezogen 

und nachher die Schweiz, Italien und Frank¬ 

reich besucht habe, bis er 1582 nach Ungarn 

zurückgerufen wurde. Er kann mithin immer¬ 

hin 1584 zu Genf wo er bekannt war, eine Schuft 

herausgegeben haben, ohne ein dortiger Theo¬ 

log gewesen zu seyn. Da übrigens Jöcher 

gar keine Biographie liefet t, auch nur zwey 

Schriften hat, deren Weszpr, sechs anführt! 

so versteht es sich, dass jener aus diesem ver¬ 

bessert werden kann. 

^4) Auch Haller hat in Eibl. Anat, 1, 259. die¬ 

se Schrift eingetragen und fügt aus den« Plat- 

nerschen Katalog noch eine zweyte Ausgabe 

hinzu 595- 8-> bemerkt jedoch sehr richtig: 

nisi error subest, da die S« luift inntihalb 10 

Jahren zwey Auflagen et lebte. 

Cal. Mail 1535 communi gentii sua# nomine an 

Sam, Seelßsch , urbit Vitebergensis eonsulem et com- 

munem gentii Ungaricae, in Academiam Witteber- 

gensem itudiorum caussa affluentis, parentem gerich¬ 

tet har. — Dass ich mich nun in dieser Dedica- 

tion nach dem Paul Scipio umsali, ist natürlicher, 

als dass ich ihn dort nicht fand, 

B. Kordes, 

Buchhändler - Anzeigen. 

Für 

die protestantische K i rc h e 

und 

deren Geistlichkeit. 

Ein Journal in zwanglosen Heften. 

Z weytu H «ft. 

Leipzig, 1809. bey Heinrich Gr äff. 

Preis 18 Gros eher, 

Inhalt. 

I. Versuch einer protestantischer che« ,vd- 

nung, nach den Bedürfnissen unserer Ze*. , v.« 

bann Christian Spitss, reformii tem Prediger zu Duis- 

borg. — Duisbuig und Essen bey ßädeker und 

Compagu. Univers, Buchhandlung lßoS. (Ein beur¬ 

teilender Auszug.) — If. Bemerkungen über einen 

Zeitungsartikel, betreffend di# Verbesserungen der 

Besoldurigs - Verhältnisse des geistlichen Stande*. 

(Gts hrieben im Decembcr 1808) — HI. Funken 

aus dtm Geiste Herders des Theologen. — IV. 

Uebev Dispensation in kirchlichen und religiösen 

Angelegenheiten. — V. Protestantisch - biv höfli¬ 

ches Kirchen - Regiment. Ein Retlungsmittel. (Nach- 

tiag zu Nr. 2.) — VI. Anzeige — Tadel — Ver¬ 

teidigung. — VII. Miscellen. 1) Beyspiel von 

dem Missbrauche des Patronatrechts. — 2) Verun¬ 

glückte Pfarr - Combination. — 5) Erzwungener 

Prozess, — 4) Gedanken und Allegorien. -— VIII. 

Litterarische Anzeige. — IX. Was ist der Predi¬ 

ger für den Staat? Und was könnte er seyn? — 

Eine Untersuchung in Briefen an einen seiner Amts¬ 

brüder, von einem Landpiediger. (Fortsetzungr).— 

X. Besoldung aus vier Pfauen. Eine bildliche 

Unregelmässigkeit unserer Zeit (Fjescbluss). —■ XI, 

Chronik der neuem, an die Prediger in d r Cliur- 

maik eigangenen Rescripte. — XII. Usbei den Ur 
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Sprung, die Natur und Notliwendigkeit der Formen 

der Religion. Grundsätze zur Beantwortung der 

- Frage: Verdient der Cultus in der protestantischen 

Kirche, als etwas Wesentliches in der Religion, 

noch immer werthgeschiitzt und veredelt zu wer¬ 

den? — Nachschrift an alle Leser diese» Journals. 

Friedenspräliminarien. 

Viartes Heft. 12 Gr. 

NB, Jedes Heft hostet .i 2 Groschen, 

Auf Kosten der Herausgeber 

und in Commission bey Heinrich Gräff in Leipzig. 

I n h a \ t. 

Authentische Geschichte der neuesten Ereignisse in 

Portugal und Spanien (Fortsetzung). 

Paradoxa für die gewöhnliche Weltansicht und doch 

Wahrheit für den Denker (Fortsetzung). 

Einführung des Code Napoleon im Grossherzogthum 

Baden. 

Ueber das Schuldenwesen der vormaligen Reichsstadt 

Nürnberg. 

Aufhebung einer kön. preuss. Cabinets - Entscheidung 

in Sachen der Gebrüder von der Keck etc. 

Inhalt des zweyten und dritten Bandes des Intelli- 

geuzbiatts zu den Friedenspräliminarien. 

Handhuch der Krankheiten des menschlichen JfJeibes 

nebst einer Einleitung in die Physiologie und Psy¬ 

chologie des weiblichen Organismus. Zum Ge¬ 

brauch für praktische Aerzte und zu akademischen 

Vorlesungen von Dr. J. C. G. Jörg. Mit 1 Kup¬ 

fer. gr. 3. Leipzig 1(109, bey Catl Cnobloch. 

Preis 2 T-hlr, 16 gr. 

Dieses Werk beschäftigt sich nicht allein, wie 

mehrere ähnliche, mit den Krankheiten der Schwan¬ 

ger« und Wöchnerinnen, sondern es enthält dassel¬ 

be auch alle die Leiden, welche dem Weibe aus- 

*er der Schwangerschaft und ausser dem Wochen¬ 

bette zustossen können. Es länge daher mit dem 

eben gebomen VY eibe an, und endigt mit der ster¬ 

benden, jedoch schiiesst dasselbe die krankhafte Ge¬ 

burt und die dabey nöthige Hülfe aus, weil die 

Gebuitshüife schon anderswo von dem Verfasser be¬ 

arbeitet worden ist. Es ist eine allgemein be¬ 

kannte Sache, dass das Weib den kAcrzten und 

Geburtshelfern gemeiniglich nur einseitig und nur 

rücksichtlich der Geburt zum Gegenstände des For¬ 

schers gedient hat: und dass dagegen die andern 

Seiten gewöhnlich übei&ehen worden sind, und noch 

übeisehen werden. Weniger bekannt ist es dagegen, 

.dass das V\ eib von dieser einzigen Seite allein angeselin, 

nurpuivollständig u. nur halb zu unseim Wissen gelan¬ 

gen kann, und dass sich das ärztliche I'oisehen über 

das Ganze erstrecken muss, wenn etwas Vollständi¬ 

ges daraus hervorgehen soll. In dem angezeigten. 

Buche hat der Verfasser den Versuch gemacht, das 

Weib von den noch übrigen Seiten physiologisch 

sowohl, als pathologisch darzustelleri , und also 

den Aerzten und Gebuitsheltern die zweyte Hallte 

desselben vorzulegen. Es macht daher dieser Band 

mit dem systematischen Handbuche der Gebuitshüife 

des Verf. ein. Ganzes über das Weib aus, und er 

kann füglich liir den zweyten Band des genannten 

Handbuchs angesehen werden, weswegen der Druck 

und die lorm ganz gleich gewählt worden ist. Da 

indess Frorieps und Siebolds geburtshülfliche Lehr¬ 

bücher mit des Verfassers Compendittm der Gebui ts- 

hülfe so ziemlich gleiche Ausdehnung haben, so 

erhalten .auch die Besitzer dieser Werke in dem an¬ 

gezeigten Bande die zweyte Hälfte dazu, und demnach 

ebenfalls ein Ganzes über den weiblichen Organismus. 

Eileithyia, oder diätetische Belehrungen fiir Schwan¬ 

gere, Gebärende und pKöchnerinnen, welche sich 

als solche wohl befinden wollen. ln zehn an ge¬ 

bildete Frauen gehaltenen Vorlesungen von Dr. 

J. C. G. Jörg. g. Leipzig 1S09« bey Carl Cnob¬ 

loch, geheftet 2o gr. 

Die grosse Menge von Mishandlungen, wel¬ 

chen Schwangere und Gebärende immer noch aus¬ 

gesetzt sind, und die vielfältigen Leiden, welche 

ihnen eine verkehrte Behandlung zuzieht, haben 

den Verfasser veranlasst, das genannte Werhöhen 

drucken zu lassen. Es enthält dasselbe mehr, als 

der Titel besagt, denn es liefert nicht allein di« 

diätetischen Belehrungen über die angeführten Ver¬ 

richtungen, sondern auch eine auslührliche Aus¬ 

einandersetzung der Schwangerschaft , der Ge¬ 

burt und des Wochenbettes, in so fern sie ge¬ 

bildeten Flauen aus einander gesetzt werden 

können. Dadurch hat das Ganze den Pitdigt- 

ton verloren, welcher vielen ähnlichen diätetischen 

Schulten eigen ist, und welcher in solchen Bü¬ 

chern nicht gefallen will, sondern es folgen die 

diätetischen Pvegeln gleichsam aus d r Natur der Sa¬ 

che. Eine leichte und fliessende Sprache und ein 

angenehmes Aeussere wei den diese Bogen den gebil¬ 

deten Flauen, von welchen wir sie fleissig gelesen 

wünschen, noch angenehmer machen. 
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ZJcber die combinatorische Methode. 

(Fortsetzung des im 15. Stücke abgebrochenen 
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21. Zt^EYTENS kann man sich der combi- 

natorischen Tatern mit Vortheil bedienen , wenn 

man alle Ztisammensetzungen, die sich aus einer 

gewissen Anzahl einfacher Vorstellungen, bilden las¬ 

sen, zum Behuf einer theoretischen oder prakti¬ 

schen Untersuchung vollständig übersehen will. 

2 2. Wie schwer diess ohne Beyht'ilfe der Zei- 

cliVh Kombination zu erreichen ist, zeigte schon 

oben ein Beyspiel, wo die Aufgabe war, sich die 

Bilder der 15 zvfreyfarbigen und 20 dreyfarbigen 

Kränze, die man aus Blumen vori' s'erhscrlay Farben 

componiven kann, vollständig vorzusteflfcii. Verlän¬ 

gert man diese Reihe nur um ein Paar Elemente, 

setzt man z. B. die Aufgabe, bey acht Blumenar¬ 

ten die 28 zweyfarbigen und 56 -dreyfarbigen oder 

bey nenn Blümenarten die- 56 zweyfarbigen und 

8^ dieyiaVbigeif Riünze , die daiaus sohiponiit wer¬ 

den können , sich vollständig vorzustellen , so wild 

wohl niemand bezweifeln, das3 es auch der viel- 

vermogendsten Phantasie unmöglich ist, diess zu 

bewerkstelligen, wenn sie nicht Zeichen und copi- 

bina'torische Regeln zu Hülfe nimmt. Denn es las¬ 

sen sicii zwar fn dergleichen Fällen leicht einige 

Regeln auffinden, nach d neu man eine grosse Menge 

und silbst den grössten Theil der angegebenen An¬ 

schauungen construiien kann; allein die Gewiss¬ 

heit keine einzige unter allen möglichen übersehen 

zu haben, gewähren nur die Regeln der CLmbina- 

(io slehie und «s giebt keinen a,nd<-.n Ausweg, als 

dass man entweder diese Regeln, von ihr lernt, od«r 

sie sich selbst erfindet und also im eigentlichsten 

Sinne *) combinirt, ohne es zu wissen. 

23. So unentbehrlich aber die Zeichen cowbi- 

nat-ion der Einbildungskraft ist, wenn sie alle Zu¬ 

sammensetzungen einer Reihe von fünf, sechs und 

mehr Anschauungen bilden will, eben so wenig 

kann der Verstand dieses Ilülfsmittels esjwatbew. 

Wenn er alle Verbindungen einer Reihe von Begrif¬ 

fen, die mehr als drey oder vier Glieder enthält, 

sich vojstellen und dabey gewiss seyn will, keine 

einzige übersehen zu haben. Da nun diese Gewissheit 

zu erlangen, wenigstens bey allen strengwisseus.chaftli-, 

eben Untersuchungen, wo die Erwerbung einer all- 

seitigen, völlig ei schöpfenden JErkenutniss beabsich¬ 

tiget wird, unerlässlich, ist, so. sieht man, dass die 

Zeichencombination nicht etwa bloss bey allerley 

Spielen, sondern auch, bey sehr, ernste? Beschält!-, 

gungen des menschlichen Geistes gebraucht wer- 

*) Man braucht jetzt häufig das Won: Combi-, 

iiir.cn von jeder Art ypn Vei b'ifdung von Din¬ 

gen oder Vorstellungen odep; Zeichen (von bey- 

cen. Diese weiteie Bedeutung des Worts 

muss man von der eogern Bedeutung, die es 

als hunatwort hat, wohl unterscheiden.. Im 

letztem' Sinne kann es nur gebraucht wer¬ 

den vom Verbinden oder Zusanum tisetzen 

nach einer Regel, wodurch man alle unter 

gewissen Bedingungen möglichen Zusammen¬ 

setzungen ei halten kann, Auch im f ranzösi¬ 

schen, wo das Wort.* Combiner jetzt unauf¬ 

hörlich verkömmt, muss man diese zwiefache 

Bedeutung desselben , auf welche auch das 

lutiotnaire de Pacaucinie aufmerksam macht, 

wohl uuteischeiden. 

[a 0] 



3°7 3o8 

den kann und also der Aufmerksamkeit ernster For¬ 

scher gewiss nicht unwürdig ist. Ja sie scheinet, 

wie fern sie die Operationen des Verstandes erleich¬ 

tert, noch mehr Aufmerksamkeit zu verdienen, 

als wie fern sie die Operationen der Einbildungs¬ 

kraft erleichtert, da die letztere ihre Absichten weit 

öfterer als der Verstand, wenn sie nur vi;t, nicht 

alles construiret, erreichen kann und also der mach 

Totalität strebenden Combination weniger bedürf¬ 

tig ist. 

24. In der Regel hat man freylich, wenn man 

bey seinen Meditationen eine gute Methode be¬ 

folgt und besonders wenn man die Kunst, Einthei- 

lungen zu machen, gut versteht, nur mit kleinen 

Reihen von zwey, drey und höchstens vier Begrif¬ 

fen zu thun , zu deren Verbindung man weder der 

Zeichen noch der combinatorischen Regeln bedarf. 

Indessen komvnan doch zuweilen bey wissenschaft¬ 

lichen Untersuchung«!! wirklich Fälle vor, wo aus¬ 

drücklich verlangt wird , aus einer Reihe von sechs, 

acht und mehr Begriffen alle zwey -, drey -, vier- 

und mehrfachen Verbindungen zu bilden; wotür 

man denn in den gangbarsten Lehrbüchern der Lo¬ 

gik, die auf die Zeichencombirmion nicht Rücksicht 

nehmen, keine Regel findet. Noch öfterer aber 

kömmt der Fall vor, wo man Aufgaben, die man 

auf ganz andere Art zu lösen sucht, auf jene eben 

angelührte Aufgab« reduciren und dadurch auf man¬ 

che neue Begriffsverbindungen, die man auf einem 

andern Wege nicht finden würde, geleitet weiden 

könnte. Man sollt« sich also diesen Vortheil nicht 

entgehen lassen, gesetzt auch, man müsste ihn mit eini¬ 

ger Mühe erkaufen , die man ja bey wissenschaftli¬ 

chen UnterBuchungen iibeihaupt nicht scheuen darf, 

und welche überdiess manchmal nicht so gross ist, 

als man sich einbildet. Denn es ist zwar wahr, 

dass man schon aus einer Reihe von acht oder 

neun Begriffen eine grosse Menge Combinationen, 

Couternationen u. s. w. und unter diesen gewiss 

viele unbrauchbare erhält; indessen braucht man 

auch, um die letztem abzusondevn, nicht immer 

alle Combinationen einzeln durchzugehen, sondern 

kann zuweilen die unnützen häufen - oder trupp• 

u'tise hinwegnehmen. Setzen wir z. B. man hätte 

die 56 Comernationen, die sich aus den Begiiffen 

a, b, c, d, e, f, g und h bilden lassen, wohlge¬ 

ordnet aufgeschrieben und man bemerkte, die Be¬ 

griffe a und b, desgleichen b und d könnten ohne 

Widerspruch nicht zusammen gedacht werden, so 

kostete es auch nur eiu Paar Federstriche, um die 

Columnen der 10 Conternationen, wo die Zeichen 

dieser Begriffe beysammensilinden , wcgzuschaffei». 

Manchmal freylich lässt sich diese Abküiznng nicht 

«iibiingen und man muss den ganzen Haufen Stück 

für Stück durchgehn; dann muss man sich damit 

trösten , dass man auch gewiss jedes Korn finden 

wird, das unter dieser Spreu verborgen liegt, und 

dass man im schlimmsten Falle, wenn wenig oder 

gar nichts Neues gefunden wird, die beruhigend« 

Gewissheit erlangt, alhs versucht zu haben, wo¬ 

von man sich eine Erweiterung seiner Erkenntnis» 

versprach. 

25* Wie gut die Zeichencombination in der¬ 

gleichen Fällen zu brauchen ist, hat Leibnitz schon 

in seiner Dissertation von der Combinationskunst 

an einer langen Reihe von Exempeln aus verschie¬ 

denen Wissenschaften zu zeigen gesucht. 

So gedenkt er unter andern aus der Jurispru¬ 

denz genommenen Btyspielen der Eintheilung de« 

Mandati *) in 5 Species nach den Vorth eilen, wel¬ 

che 1. der Mandans 2. der Mandatarius 3» *in Ter- 

titis davon ziehen können. Hier sind 7 Combina¬ 

tionen und also aucli 7 Species gedeakbar. Dass 

«ine Union, nämlich die Species, wo der Mandata¬ 

rius allein den Vortheil zieht, weggelassen worden 

ist, weil dann das Mandatum nur ein Consilium sey, 

diess billiget Leibnitz; nicht aber, dass die römi¬ 

schen Rechislelirer die Ternion, wenn der Mandans, 

oder Mandatarius und ein Tertius zugleich Vortheil 

ziehen, bey ihrer Eintheilung übergangen haben. 

Auf diese Bemerkung hätte man freylich bey 

einer so kurzen Reihe von Begriffen auch ohne 

Combination leicht kommen können; gewiss aber 

nicht auf alle die Subtilitäten, welche Leibnitz wei¬ 

terhin bey einer Betrachtung über die Schlussfiguren 

und Schlussarten aulstelit **), wobey er sich durch- 

gängig dar Zeichencombination bedient. Seine Vor¬ 

gänger hatten sie zwar auch dazu gebraucht***); 

allein Leibnitz, der dieses Mittel, da er die com- 

binatoiischen Tiegeln vervollkommnet hatte, besser 

anzuwenden wusste; benutzt es zu manchen Ver¬ 

besserungen der Syllogistik, welche auch die fol- 

*) Leibnitz oeuvr. T. II. p. 351. 

**) Ebendas. S. 552 u. f. 

***) Diess zeigen schon di« ans den Zeiten der 

Scholastiker herrührenden Verse: Assei it A, 

negat E u. s. w. und die aus den vier Voca- 

len A, E, I und O corobinirten Bezeichnun¬ 

gen cLr Schlussarten, z. B, AAA, EAEu.s. w. 

welche zu behalten die bekannten Namen : 

bArbAiA, cElArEntu. s. w. dem Gedächtnis» 

erleichtern sollten. 
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grndan Bearbeiter der Logik nicht unbeachtet ge* 

lasten haben *). 

TJeberhaüpt scheint in keiner Wissenschaft, ei¬ 

nige mathematische ausgenommen, die Zeichencom- 

binaiion so oft gebraucht worden zu seyn , als in 

der Logik. Vorzüglich hat 6ie Larnbert in seinen 

logischen Schriften nicht nur andern empfohlen, 

sondern auch zur Auflösung von Aufgaben, wo es 

auf erschöpfende Vollständigkeit ankam , selbst häu¬ 

fig benutzt. Auch in neuern Lehrbüchern der Lo¬ 

gik fehlt s$, wenn sic gleich keine Regeln für die 

Zeichfrnconibination aulstellen, doch nicht an Bey- 

spieien der Anwendung derselben. 

26. Tn den Wissenschaften, die sich nicht 

•mit der Form, sondern mit dem Inhalte unserer 

Br kenn miss beschäftigen, ist die Zeichcncombina- 

lion vorzüglich dann zu empfehlen, wenn man 

die Begriffe ron den Theilen eines realen oder idea¬ 

len Ganzen so vollständig zu übeiselien glaubt, das* 

man zu einer durchaus oder für irgend einen Zweck, 

absolut oder relativ vollständigen Kenntniss de6 Ge¬ 

genstandes zu gelangen sich getrauet. Dann kann 

man seine Absicht nur dadurch zu erreichen hof¬ 

fen , dass nran alle möglichen Verbindungen jener 

Begriffe und also die ganze lleihe dieser Verbin¬ 

dungen, es eey nun, wenn sic kurz ist, in 

Gedanken sich vorsteilt oder, wenn sie lang ist, 

sich in Zeichen vor Augen legt. Dieser Fall kann 

cintreten, so wohl wenn man eine vollständige 

theoretische, als wenn man eine vollständige prak¬ 

tische Erkenntniss sich zu verschaffen zur Ab¬ 

sicht hat. 

Will man tlieoretiseli etwas, das schon exi- 

stirt, gründlich erforschen, so ist die Uebersieht 

aller gedenkbaten Verbindungen seiner Tlicile nö- 

thig, damit man den Gegenstand von allen gedenk- 

Laren Seiten betrachtet und keine Möglichkeit seine 

Erke nntniss desselben zu erweitern übergeht. So 

muss z, B. der Chymiker wünschen, wenn er die 

Natur einer Anzahl von Uistoffew der Körper erfor¬ 

schen will, alle möglichen Verbindungen derselben 

in Gedanken zu übersehen, um nich nur auf alle 

von der Natur oder durch Kunst hervorgebrachten. 

Mischungen, wo man jene UrStoffe schon mit ein¬ 

ander vereiniget gesehen und beobachtet hat, son¬ 

dern auch auf alle noch nickt versuchte künstliche 

Mischungen derselben, die über ihr Wesen und 

Verbal tan ein neues Licht verbreiten könnten, zu- 

goführet zu werden *), 

Ist hingegen das zu untersuchende Ganze ein 

praktischer Gegenstand , will man etwas, das durch 

menschliche Kraft existiren könnte, vollständig er¬ 

forschen, so ist es nöthig, alle möglichen Verbin¬ 

dungen seiner Theile in Gedanken zu über sehen, 

um zur Ansicht aller gedenkbar en Aufgaben, die das 

vorliegende Problem umfasst, zu gelangen; als wo¬ 

durch allein wahrhaft allseitig« Regeln, die auf je¬ 

de Modifikation desselben Rücksicht nehmen, auf¬ 

gefunden weiden können. So muss man z. B. bey 

Bearbeitung der angewandten Chymie wünschen, 

wenn man alle Ingredienzien, aus denen man ir¬ 

gend eine Mischung zu medicinischem, ökonomi¬ 

schem oder technischem Gebrauche auf roanchcrley 

Weise zusammensetzen kann, in Gedanken vor sich 

hat , alle Gombinationen derselben sich vorzustellen, 

um jede Weise wie sich diese Mischung für den 

beabsichtigten Gebrauch bald mehr bald weniger 

wirksam, bald mehr bald weniger wohlfeil, bald 

mehr bald weniger mühsam zusammensetzen lässt, 

in Betrachtung zu ziehen und bey seinen Regeln 

zu berücksichtigen. 

27. Boy Bearbeitung der praktischen Wissen¬ 

schaften kömmt unter andern häufig der Fall vor, 

dass man auf verschieden• Zwecke, die sich durch 

«inan Gegenstand (z. ß. eine Person, einen Inbegriff 

von Handlungen, ein Werk der mechanischeil Kunst 

u. s. w.) erreichen lassen, Rücksicht nehmen und 

bestimmen soll, welche Zwecke sich mit einander 

verbinden lassen oder nicht. Dann führt die Com- 

bination dev Zeichen dieser Reihe von Zwecken, 

wenn sie mehr als drev oder vier Glieder enthält, 

am schnellsten und sichersten zu der Gewissheit, 

nichts gedenkbarcs übersehen zu haben. S© kann 

z. B. nur durch dieses Mittel in der Theorie der 

Baukunst das Lehrstück von den öffentlichen Ge¬ 

bäuden , die, wie so oft, besonders in Provincial¬ 

städten votkömmt, zu mehr als einem Gebrauche 

dienen müssen , völlig befriedigend ausgearbeitet 

werden. Denn liier wäre es nicht hinreichend, 

wenn man nur die gewöhnlichsten gangbarsten 

*) Wie gross die Anzahl der Combinationen aller 

Urstofto ist, berechnet Fomcioy in seinem Sv- 

steine des connotssances chimiques T. 1. p. 7©. 

Bey 57 unzerfegten Stoßen, die er an nimmt, 

geben die zwey-, drey-, vier- und fünffachen 

Verbindungen derselben 4,6x2,972 Composi- 

tionen. 

[20*] 

*) Z. B. Pieusch in seinem Systema logicum. 

S. 5. 550 u. f. I 



Co.vbinationen anfühfen, die übrigen möglichen aber, 

an ilir' man am wem tc.n d.-.hkt und vorunter viel¬ 

leicht gerade die schicklichsten und vonh-ilhafte- 

stea sind , n>it Stillschweigen übergehen wollte, z. 

B. die Natjjtahmu ugen der Gymnasien der Alten, 

die zugleich zum Unterrichte der fugend und zu 

'all erley geistigen VergtiTigungeu und gymnastischen 

Belustigungen det E’ vva< lisenen dienten, l !ass in 

der Päda'gbgik Fälle vovkommfen , wo man Regeln 

für * eine sulche Verbindung mehrerer Zwecke auf* 

zitlsteued hat, zeigte sich bey dem oben an gef tun'* 

ten ' Ec yspi. le eines Pri vateizieu.ers ; aber das. L.e,ir- 

Stöck von der Organisation der öffentlichen Uiiter- 

richfsausta'lfen bietet von den Volks-cbulen an bis 

zu den Universitäten hinauf noch weit Ohceer Gelegen¬ 

heiten dar, wo' die Ueb-i sicht aller vtreinoavlichen 

Untenicht-zwcok' , die sich in ii erley L< hvstlin¬ 

den zughich .verfolgen und en eichen lassen, allein 

za waliihaft allumfassenden Regeln führen kann. 

£3, Nicht weniger häufig kömmt es bey prak¬ 

tischen Wissenschaften vor, dass man die Anwen¬ 

dung verschiedener Mittel, durch weiche sich ein 

gewisser Zweck erreichen lässt, zu bestimmen hat, 

JJenu da die Menschen , die einen solchen Zweck 

eireichen sollen, bald nicht alle taugliche Mittel 

anvvenden können , weil sie nicht alle in 

ihrer Gewalt haben, bald nicht alle auznwenden 

biauchen, wiil einige hinreichend sind, bald nicht 

alle anwenden (füllen, weil eins dteWiikung des 

andern hemmen oder anfheben winde, so lassen 

sich in dergleichen Fällen eine Menge sehr ver- 

scnieüenei Wege denken, Hie zur Erreichung des 

-beabsichtigten Zweckes eingeschlagen weiden können. 

Will- man auf alle bey Aufstellung seiner Regeln 

Rücksicht nehmen, so ist die TJebersicht deiselben, 

welche bey einer Reihe von mein als dvey (»der 

vier Mitteln die Ztichencointdnation am schnell¬ 

sten und sichersten gewähren kann, unentbehilieh. 

A orziiglich reich an Aufgaben dieser Art ist 

die Politik, so wohl die Staats- als Pi i vatpolitik, 

da das Hauptgeschäft beydef ist, nicht nur zu .eh¬ 

ren , dnrch; weiche Mittel s an seine Zwecke m ei- 

cben kann sondern auch anzugeben, wie man mit 

Wenigen Mitteln möglichst vie ausiichteji kann 

und wie man. Wenn man im Bes tz vi 1er Mittel 

ist, «nur dosen die vei ei> bat liebsten und zweck¬ 

dienlichsten äusztiwähleri hat. 

£g. Bey manchen theoretischen Untersuchun¬ 

gen über Produkte und ErSfcin inni gen der Natur 

gewählt dH- Ztichencouibinati ’ii dm Vonheil, d ss 

sie Classification- n hervor io ing', aus denen stell 

mannichfaluger Nutzen ziehen lasst. 

Schreibt man z. B. die Combinationsn auf, 

die sich aus d n Zeichen der ßeständiheile einer 

Gattung, von Naturprodukten formiren lassen, so 

erhält man dadurch eine Eintheilnng dieser Gattung 

in Arten, welclie zu zwey,erley Zwecken dienlich 

ist. Tlieiis zeiget’sie an, wie man die dahin ge¬ 

hörigen schon zerlegten Narm körper, um sie unter 

eine systemansche üebersicht zu bringen, anzuord- 

nen hat, indem sie ein Fach werk dai bietet, wo 

jedem eine Stelle bereitet ist; theils reitzet sie 

durch die Stellen diesem Fachwerks, die man mit 

nichts zu bi setzen woiss, zu genauerer Beobacht'.;' g 

der Natur und zu Versuchen duich sorgfältigere 

Zerlegung manch r Körper, (welche auszu wählen 

diese Eiutheilung zuweilen nützliche Winke giebt) 

Onjekte aufzufiuden, mit driien sielt jene Lücken 

auslullen lassen. Eine solche Classification o’rdnet 

also nicht nur das gegeuWäitig Bekannte; sondern 

lässt auch für künftige mögliche Entdeckungen Plä¬ 

tze offen und ist folglich sehr angemessen dem Bp- 

durfniss des empirischen Naturforschers, der für 

neyen Zuwachs bey jeder Art von Eintheihingen 

immer Kaum lassen rrius, wenn er sich nicht alle 

Augenblicke genöth get sehen will, seih System »in* 

'zineisscti und das ganze Gebäude vom (nu- di- r.ns, 

niclit bloss einige Abtheilungcn desselben umzu¬ 

ändern. 

Nach diesen Principien entwarf Bergmann, 

dessen Beyspud Hindenbuvg auführt' *), tu sei- ■ n 

Unnissen zu einem numralogiscben System, eine 

Eiutheilung du Eidarten nach den fünf zu seiner 

Zeit allgemein für einfach gehaltenen Eiden, indem, 

er alle zwey-, drev-, vier- und tünf'achen mögli- 

chei Zusammensetzungen derselben durch combmiite 

Buchstaben darstellte **). Er war so weit davon 

entfeint, seine Classification für etwas mehr, als 

eine provisorische Eiutheilung auwugeban, dass er 

so g:-i in efnei beygefügten Berechnung zeigit***), 

wie sich die Zahl seiner Classen abändern würde, 

wenn eine jener fünf Eiden in noch einfachere 

St ffe aufgelöset, oder, wie er von dev Sch weit > de 

vennuthete, metallischer Natur befunden wüide. 

50, Nicht weniger Nutzen gewähret es bey 

theoi t tischen Untersucht!! gen übei Naturerscheinun¬ 

gen, wenn man durch Ccrtibination der Zeichen 

lii er mit und nach ‘ einardti' ersclieinenden Theile 

eine Eintheiluiig ihiei Gattungen in Arten sich dar- 

*) Der polynomische Lehrsatz S. 155. 

**J Be'gmann opus ula phymea. VoL 1 Vr. p. 251 S<J. 

***) Ibid. p. 236. 
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stellt. Durch eine solche Classification erhält man 

ebenfalls theils eine Anleirung, sich aller schon be¬ 

kannten Erscheinungen der Gattung', die man unter¬ 

suchen will, zu erinnern und sie unter eine nach 

ihren Bestandtheilen ge ndnete Übersicht zu brin¬ 

gen, theils auch eine Anleitung, nachzusuchen , ob 

sich nicht Erscheinungen finden , welche die Stel¬ 

len der Classification Ausfällen, die man leer lassen 

musste, weil man keine dahin gehörigen Erschei¬ 

nungen kannte. Die Ui Sache.. davon kan i se) n, 

dass überhaupt die gan-e Gattung von Erscheinun¬ 

gen noch nicht .gehörig beobachtet worden, oder 

dass man mit den Beobachtungen, welche andere 

darüber ansteilten , rii< ht hinreichend bekannt ge¬ 

worden ist. Durch seine Classification erhält man 

also Vei aulasstmg, theils die E fahrungen anderer 

sicli bekannt zu machen, theils, wenn es an diesen 

fehlt, die Natur'selbst zu behagen. Auch braucht 

man in beyden Fällen nicht aufs Gerathevvohl nach 

Entdeckungen umtierzutappen, sondern bekömmt 

durch die Classification Andeuru. gen und Winke 

d m Gesuchten auf die Spur zu kommen, da sie 

'Tlieile und Merkmale desselben angiebt, aus denen 

sic!' sch Nossen bisst, was und treu man zu fragen, 

wo, und wenn man zu beobachten hat. 

So könnte z. B der Bearbeiter der specMlen 

Pathologie, wenn er über eine Gattung von Krank¬ 

heiten Untersuchungen anstellen wollte, durch Corn- 

bination der krankhaften Erscheinungen, die dieser 

Gattung eigenrlinmiich sind, sich eine Eii theilung 

derselben in ihre Arten dustelien , die er als Sche¬ 

ma oder Directorinin bey seinen Nachforschungen 

über die in den einfachen Gesetzen des Lebens' lie¬ 

genden, abtr mäou ich faltig modificir ten Ursachen 

dieser Gattung von Krankheiten* Zürn Grunde legen 

könnte. Diese combinatorische Classification wurde 

ihn, vorausgesetzt, dass die Reihe der jener Krank- 

heits^attunir ewenthümlichen Phänomene vollstän- 

dig aufgezähft gewesen wäre, an alles erinnern, 

was er bey seiner Untersuchung zu beachten hätte, 

an seine eignen Erfahrungen und an die Erfahrun¬ 

gen anderer, an die schon gemachten und an die 

noch anzustellenden Beobachtungen. 

Anf gleiche Wreise könnte ein Bearbeiter der 

empirischen Psychologie verfahren, wenn er eine 

Gattung geistiger Krankheiten des Menschen, es sey 

nun mit Hinsicht auf Medicin oder Moral, aut die 

leibliche oder g. istliclYe 'Heilkunde''untersuchen und 

bi schreiben wollte. Setzte er die verschiedenen 

Phänomene dieser Krankheitsgatrung zu einer cotn- 

binai rischen Eimheiluug derselben in ihre Alten 

zus nrmen, verbinde und oid>-ete er nach Anleitung 

dieses bchenia aiies, was eigne und fremde Beou- 

aclitnngen ihn lehrten, erforschte er bey jeder Art 

die Ursachen ihrer Arrwaiclinug voir dem norma¬ 

le'» Gesundheitszustände des m«r,schrieben Genrriihs, 

so wurde'er eine wohlgeordnete, raisonniitß und 

möglichst vollständige Schilderung dieses ganzen 

Geschlechts von Geisteskrankheiten aulstellen, wel¬ 

che die Leibes- oder Seelenärzte be^ ihren Nach¬ 

forschungen über die Heilart derselben mit vollkom¬ 

mener . Sicher heit zum Grunde legen könnten. 

31. Auch die Politiker ■ sieht man, wenn man 

analogisch weiter schüesst, mussten sich bey Un¬ 

ter simhoug du Krankheiten der Staaten der combi- 

natorischen Eintheihmgeii als Leitfaden bi dienen 

können!. Nur hätten sie über die Classificationen 

dieser sthenischen und asthenischen Zustände der 

bürgerlich 01 Gesellschaft nicht die Natur, sondern 

die Geschichte zu befragen, theiis tun die Erschei¬ 

nungen, weiche sie wirklich beschreibt, ihren Ern- 

theilungen uoterznoi dnen , theils um diejenigen Er¬ 

scheinungen , welche cjia Historiker noch nicht be¬ 

schrieben haben, obgleich genug zerstreute und 

unverbundene Materialien *) dazu vorhanden sind, 

aufzusucheii. Auf die letztem die Politiker und 

Historiker zugleich aufmerksam zu machen, würde 

vielleicht' bey der Untersuchung mancher Staats- 

krankheiten der Hauptgewinn seyn; denn man hat 

der Geschichte, so viel sie auch bearbeitet worden 

ist, doch lange noch nicht alles abgefragt, was 

man von ihr erfahren könnte, und scheint in die¬ 

sem Fache der Erkenntniss hinter den Naturfor¬ 

schern zurückgeblieben zu seyn, die seit Baco’s 

Zeiten durch ihr methodisches Betragen deT Natur 

so viel Zerstreutes vereiniget und so viel Dunkles 

ans Licht gezogen haben. Vorzüglich wird diess 

auffallend, wenn man einen Blick aut die Geschichte 

des Luxus wirft, von der noch immer so Wenig 

Bruchstücke bearbeitet sind, und ohne welche doch 

an eine gründliche Kenntniss dieser zerstörenden 

politischen Hvpersthenie, die fast bey jedem damit 

beltalt ten Staate eine andere Gestalt annimmt, gar 

nicht zu denken ist'**). 

*) Atmregate von Stoff, aus denen noch nie- 
J r* o 

mand ein organisches Ganzes zu bilden ver¬ 

sucht hat. 

**) Von der Geschichte des Luxus, die. wenn 

sie mit Kritik geschrieben werden so*l, trey- 

lich viel kleinliches Detail ‘enthalten muss, 

könnte man vielleicht sagen, \\ as einmal baco 

von der Bi Schr eibung und Geschichte uer 

Handwerker sagt: Scrib« ndä est miss» aiuo- 

gantia et fastu. Denn wirklich scheinen noch 
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3i. Oft ward« freylicli eine solche combina¬ 

torische Classification, wenn man Erscheinungen 

in der Natur oder Geschichte anträfe, die in keines 

der vorgezeichneten Fächer passen wollten, nur dazu 

dienen, den Forscher, der eich dieserEintheilung bedien¬ 

te, auf ihre Unzulänglichkeit aufmerksam zu machen 

und ihn zu überzeugen, dass die Heike der Ele¬ 

mente, aus denen er seine Classification glaubte con- 

»truiren zu können, noch nicht vollständig war. 

Wenn er aber auch, um diesem Mangel abzu-^ 

helfen, die Reihe der Elemente ergänzte und sie zu 

einer neuen Einiheilung combinirte, so wüide es 

ihn doch nicht gereuen, bey seinem ersten Veisu¬ 

che die combinatorische Methode gebraucht zu ha¬ 

ben, Denn er wurde von den Trümmern des er¬ 

sten Gebäudes, das er einreissen musste, bey der 

Aufführung des zweyten immer vieles wieder an¬ 

bringen können und es würde ihm nicht schwer 

werden, das Brauchbare aus jenen Ruinen auszuhe¬ 

ben, da diess bey einer combinatorisck geordneten 

Eintheilung durch die ganze Structur derselben sehr 

erleichtert 'wird * *). Bey empirischen Untersuchun¬ 

gen f wo man sich der unzuverlässigen Induction 

bedienen muss, sind nun einmal dergleichen Un¬ 

fälle unvermeidlich und man muss zuftieden seyn, 

wenn man nur nicht seine ganze Mühe verloren 

sieht. Es lässt sich auch auf diese combinatorische Ein- 

theilungen anwenden, was Baco von der Topicet 

■particularis **) sagt, auf die er einen so hohen 

Werth setzt und zu welcher diese Classificationen ge¬ 

hören, da sie einen TLeil seiner Loci oder, wie 

er auch sagt, Articuli inquisitionis die man sich bey 

jeder Untersuchung entwerfen soll, nur in einer 

nocb viele zu glauben, es sey unter der 

Würde eines Gelehrten, auf diese Gemälde der 

Sinnlichkeit und Eitelkeit Sorgfalt zu verwen¬ 

den ; als ob man sich ohne genaue Kenntnis» 

dieser gewaltigen Triebfedern das rastlose Stre¬ 

ben und Treiben der Völker , die uns die Ge¬ 

schichte aufführt, erkläien könnte. 

*) Meistens kann mau die erste Eintheilung ganz 

unverändert beybehalteu und hat tun die durch 

Vermehrung der Elemente nöthig gewordenen 

Zusäize jeder Olasse und Ordnung hinzuzu¬ 

fügen. 
**) Baco versteht darunter (nach cap. 5. libr. V. 

de nugm, scient.) „Locos inquisitionis et in- 

yentionis particularibus subjectis et scieutiis 

applicatos “ und verspricht sich weit mehr da¬ 

von als von den Locis communibus der To- 

pica generalis. 

andern Form darstellen *). „Certo, sagt «r, sciant 

horoines, artes invenieudi solidas et veras adoUsce- 

re et incvementa saniere cum iosis inrentis : adeo 

vt cum quis primum ad perscrutationero seiendao 

alieuius accesserit, possit habere praecepia inventi- 

vae (artis) nonnulla vtilia, postquam autem arrsplio- 

re» in ipsa seiemi* progressus fecerit, possit etiam 

et debeat nova inventionis praecepta exeogitare, 

<juae ad ulteriora «um felicius deducaiit.“ 

(Die Fortsetzung folgt.) 

C. A. Seniler. 

Nachtrag zu Hrn. Dr. Eberhard's Aufsatz» 

Int. Bl. 3. S.40 f. 

Den Eiserner, Pastor Barbiensis, genauer ken¬ 

nen zu lernen, war mir sehr angenehm, so wie 

auch die austuhiliche Besehreibung einer kleinen 

seltnen Schrift, deren vollständigen Titel zwar 

nicht Adelung in seiner Geschichte der menschli¬ 

chen Narrheit Th. ». S. 22 wohl aber Hirsch in 

millenario III. Nr. 4°S. verzeichnet, deren lateini¬ 

sches Original jedocli nicht von Barth. Georgieiviz 

he rrühren kann, welcher meines Wissens erst im 

fünften Decetmium des 1 6ten Jahrhunderts als Schrift¬ 

steller aufgetraten ist. Den Verf. hat vielmehr, 

wie ich ans JVleusel's Bibi. bist, jo, 2, 169 sehe, 

der verstorbene Pastor am Ende im Beschluss seiner 

Nachlese von Seh, -Franks Beben und Schriften zu¬ 

erst entdeckt. Er hiess Georgias de Hungaria und 

wird als Schriftsteller sonst nicht weiter bekannt 

geyn. Wenigstens haben Quetif und Echard in 

sciiptt. ordinis Praedicatorum T. 1. (Paris. 719. 

Fol.) p. 91 nur diese Schrift von ihm angeführt, 

auch Fahricius in Bibi, mediae et infimae latinit. 

s. v. Georgius de Ungaria, so wenig als Horclnyi 

in memoiia Uungarorum P. 2. (Viennae 776. g.) 

, p. 172 etwas nachzutiagen gefunden. Auch Jöcliar 

(2, 9."54) schöpft natürlich aus Echard, irrt aber 

meiner Meinung nach, wenn er denselben sagen 

lässt, dass die Schrift zu fiom im collegio sanctae 

Mariae super Minervam im Manuscripte anzutref- 

fen sey, was, so viel ich sehe, in den Worten: 

librum BernarJus de Luzenburgo Romae liaberi in 

*) Es sind, könnte man sagen. Loci, wie sie 

Baco am angeführten Orte beschreibt, nur 

„dispositi et notati sive inscripti secundum 

praecepta artis chaiacteristica« combinatoria« “ 
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cosnobio S, M. s. M. asserit, wenigstens nicht 

deutlich gesagt wird. Es blieb ihm mithin unbe¬ 

kannt, dass die Schrift wirklich und zwar mehre- 

remal gedruckt ist, welches ohne Zweifel daher 

rührt, weil sie anonymisch erschien. Ich glaube 

nicht zu irren, wenn ich vermuthe, dass alle Aus¬ 

gaben, welche ich aus Panzer hier'anführen will, 

Ausgaben eines und desselben Werks sind, woran 

Denis in den Merkwürdigkeiten der Garellischen 

Bibliothek S. 213 zu zweifeln scheint. 

1) Norimb. s. a. 4. Pz. 2, 239, 375. 

2) S. 1. et a. 4. Pz. 4, 205, 1239. 

3) S. 1. et a. 4. Pz. 9, 338. i*39 b). 

4) Paris. 511. 4. Pz. ß, 555, 471. Vergl. 

%'leusel's Bibi, kistor. 2, 1, «44- 

5) Viteb. 53o. 8- c* praef. Lutheri. Pz. 9, 

89. 21o. 

6) Norimb. 530. 8- c- praef. eiusdem. Pz. 

7» 476> 26g. Auf dem Titel dieser beyden letz¬ 

ten Ausgaben, Ton welchen ohne Zweifel die Wit¬ 

tenberger das Original, die Nürnberger aber der 

Nachc-ruck ist, stellt: libellus ante LXX annos edi- 

tus. Mithin wäre die editio princeps ums Jahr 

1460 erschienen, und es müsste, voraus gesetzt, 

dass alle Ausgaben ein und dasselbe Buch enthal¬ 

ten Meusel's Bibi, histor. 2, 1, 243 f- und 307 

mit einander verbunden werden. Auch noch nach 

der von Panzer bearbeiteten Periode, ward die Schrift 

Wenigstens noch einmal gedruckt. Es bemerkt 

nemlich Göze in Denkwürdigkeiten der Bibliothek 

zu Dresden 3, 456, dass man sie auch in Biblian- 

dri Muhamedicis finde, worunter man dessen Aus¬ 

gabe des Koran cum confutationibus verstehen muss, 

welche zuerst Basil. 543. Fol, erschien und au» 

diey Theileu besteht. Aus der Ilistoria Bibi. Fa- 

bricianae 2, 224 sehe ich, da mir jenes Werk 

selbst nicht zur Hand ist, dass P. 3. mit Lutheri 

epistola s. praefat. ad lectorem anfängt und dann 

das Weik unsers Schriftstellers, unter dem Titel: 

tractatus de moribus, religione, conditione et nequi- 

tia Turcorum, auctore septemcastrense quodam, 

selbst folgt. 

Wegen der deutschen Uebersetzung von Sehast. 

Frank mit i.uthers Vorrede (Niirnb. 55°» 8-) habe 

ich einen doppelten Zweifel noch : 1) Ist diese Vorrede 

Luthers, wie es mir wahrscheinlich ist, dieselbe, 

welche man vor dem lateinischen Originale (Viteb. 

53°- 8- Norimb. eod. 8*) findet? In diesem Fal¬ 

le kann man nicht so wohl sagen , dass Luther 

Seh. Franks Uebersetzung mit einer Vorrede verse¬ 

hen haue, sondern vielmehr, dass Seb. Frank ein 

lateinisches üjiginai nebst der lateinischen Vorrede 

Luthers übsrsetzt habe. 2) In Luthers sämmtli- 

chen Schriften, wovon ich der Kürze wegen, nur 

die Walchische Ausgabe anfüiiTe, findet man Th« 

i4- S. 268 ff. ,,Luthers Vorrede auf ein von Just, 

Jona verdeutschtes Büchlein von der Türken Reli¬ 

gion Anno i53°-“ Ist hier ein anderes Original 

zu verstehen, so wünschte ich es zu kennen. Ist 

es aber die Schrift des Geors-ius Je Hungaria so 

frage ich: hat denn sowohl J. J. als •$. Fr. und 

zwar in einem und demselben Jahre dasselbe Werk 

übersetzt und Luther beyde Uebersetzungen mit 

einer und derselben oder mit zwey verschiedenen 

Vorreden versehen ? Im letzten Falle wäre die 

Vorrede vor Franks Uebersetzung, welche jedoch 

meiner Vermuthung nach ursprünglich lateinisch 

geschrieben ist, von Walch im i4tenTheile, wel¬ 

cher L's einzelne Vorreden enthält, nicht aulgenom¬ 

men. Doch wäre ich beynahe geneigt zu glauben, 

dass bereits die Herausgeber der Jenaischen und Wit- 

tenbergischen Ausgaben von Luthers Schriften, de¬ 

nen Walch ohne Prüfung gefolgt ist, aus Irrthum 

die Uebersetzung dem J. J. beygelegt haben , wel¬ 

che von S. Fr. herrührt. Wenigstens hat Laur. 

Reinhard in commenr. de vita et obitu Justi Jonae 

(Altenb. 751. g-) im 15. Cap, de libris ab eo con- 

fectis dieser Uebersetzung mit keiner Sylbe gedacht. 

—- Wie jene Verwechselung wähl sch einlicher Wei¬ 

se entstanden sey, darüber wage ich eine Vevmu- 

thung. Jöclier citirt unter den Schriften des Jonas 

auch einen „ Unterricht von Türken, welcher in 

Lutheri deutschen Jenaischen und Wittenbergischen 

Theileu steht.“ — Angenommen nun, dass jene 

Herausgeber für S. Fr. irrig J. J. gesetzt haben, 

so können sie zu dieser Verwechselung veranlasst 

seyn, weil sie jene Uebersetzung des S. Fr, mit 

dem Original des J. J. vermischten, oder der Mei¬ 

nung waren, dass J. J., Verf. des deutschen Origi¬ 

nals auch Uebersetzer der Schrift des Georgius da 

Hungaria gewesen sey, Herrn, v. d. Hardt in an- 

tiquis litterarum monumentis führt 1, 209 eine 

doppelte Ausgabe. Viteb, 530. 4. und ibid. s. a. 

4, Diese war in der Biinauischen Bibliothek 3, 

i2go von jener aber giebt Hirsch in MillenarioII. 

Nr. 529. den Titsl also an: Das siebend Capitel 

Daniels vron der Türken Goteslästerung und schreck¬ 

licher Merderei mit Unterricht [Justi Jonae Wit- 

tenb. 53o. 4. Diese Ausgabe erschien mithin in 

eben dem Jahre, in welchem Luther nicht nur die 

Uebersetzung de» S. Fr. mit einer Vorrede versah, 

sondern auch noch andere Schriften über oder ge¬ 

gen die Türken schrieb, worüber man sielt nicht 

wundern wiid, wenn man sich eiinnert, dass dis 

erste Belagerung V iens durch die Türken im Jahr 

1529 geschah. Vergl. U. G. Fl eher s Literatur 

der deutschen Staateugeschichte S. 539 f. Dass die 
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Sclnift des Jonas wie.bereits Jöclier bemerkt, wie* 

der abgedruckt sey in Luthers deutschen Schriften 

nach der Jenaischen und Witienbevgjschen Ausgabe, 

hat zvvar J. JVL. Franke a. a. O. anzuführen i ei- 

gessen, nicht aber Reinhard, welcher sagt: \ td. 

Tom. 5. Jenens, german. Luthsri ct loip. 2. opti. 

Witt, genriati. In der Jenaer Ausgabe habe ich 

sie nicht Enden können, so dass Ih. 5- ein lhttck- 

fehler seyn mnss; in der VYitt. aber vom Jahiö 

1569 steht sie El, 473 ff* Noch citirt Reinhaid. 

Reyschlagii syllog. tom. 1. p. 52§ scj. , die ich 

nicht zur Hand habe. — Noch bemerke ich, dass 

Luther selbst in der Folge (Witt. 542* 4*) auch 

die Schrift des RicolJus oder Richardus, mit wel¬ 

cher Georgius de Hungaria Paiis. 511* 4* zugleich, 

erschien, ins Deutsche übersetzte, (vergl. Cat. Bibi. 

Bun. 5, 1244) v011 welcher Uebersetzung Fieimma- 

nianae Bibi, iheol. catal. P. 2. p. 943 eine neue 

Auflage Rudolstadt. , 664* 8* anfiihrt. 

Wenn Ilr. Dr. Eberhard zuletzt fragt, ob 

nicht in neuern Zeiten eine unparteyische, Biogra¬ 

phie des Seb. Franks herausgekommen scy, so 

mögen diess die Theologen beantwort .1, welche 

mit dem System desselben bekannt sind. Icu be¬ 

merke daher bloss, dass nach Adelung in der, be¬ 

schichte der menschlichen Nariheit i h. 2. (78°) 

U'aldau in den neuen Beyi'ägen zur Geschichte 

Nürnbergs B. 2. (791) S, 129— 159 sein Leben er¬ 

zählt, wie er selbst im im neuen literarischen An¬ 

zeiger 807. S. 497 bemerkt, dass 795 // ald in 

seiner Inauguraldisp. de vita scriptis et systemate 

mystico S. Fr, handelte, welche eben, so viel ich 

weis, dem verstorbenen Lite'.ator am Ende Veran¬ 

lass uns cab zu seiner kleinen Nachlese za den vie- 
OO 

len unvollständigen Nachrichten von Seb. > r<xnks 

Leben und Schiiten. Nürnb, 79^* 4* worauf 

79Ö. die fortgesetzte kleine Nachlese und 799 der 

Beschluss der Nachlese gelolgt ist. 

B. Bordes, 

System .der 'Gesetzgebung für das gerichtliche.Ver¬ 

jähren , von 11. E. v. G. 

Der gewöhnliche Ladenpreis ist'2 Thlr. g gr. Wer 

sich aber in portoft'cyen Briefen mit Einsendung der 

baaren Zahlung an mich, als den Verleger, selbst 

we; det, erhält das Welk mit 20 pro’ Gebt Rabat, 

oder für 1 Thlr. 20 gr. 

Ferner ist zu haben: 

Leipzig, ein Tageblatt für Einheimische und Frem¬ 

de. £ter Jalng. igog. in 4* 4 Thlr. 

Reinhard, Dr. F. V., Predigt am dritten Sonnta¬ 

gs des Advents, den xi. Decemb. lS°8 *n der 

Universitäts - Jiivche zn Leipzig gehalten, gr. 3* 

4 gr* : ’ 
Sinapins, J. C., Schlesien, in merkantilischer, geo¬ 

graphischer und statistischer Hinsicht. 4S und letz¬ 

tes Bächen. g. 21 gr. 

Leipzig, im May x8°9* 

Johann Gottlob Beygang, 

Buchhändler - Anzeigen. 

Ein neues änsserst wichtiges und merkwür¬ 

diges Werk eines um Gesetzgebungs wissenschaft 

und Rechtskunde gleich vei dienten , berühmten 

sächsischen Staatsmannes (dessen Namen keinem, 

der die Geschichte und Liteiatur dieser Wissen¬ 

schaften kennt, zweifelhaft 'seyn wird, ) hat so 

eben die Presse veilassen, unter dem Titel: 

N 

Nachstehende akademische Vorträge 1) über 

Institut. Jnstiniani vom Dr. Samuel Styck; 2) 

über Struvii iuiispr. rom. germ. von demselben; 

5) über die Institut. Justin, vom Dr, Wiesand; 

4) über das Sachs. Ftccht, nach Dr. Schott vom 

Dr. Wiasand; 5) über die Pandekten nach Ludo- 

vici vom Dr. Hummel; 6) über Grübners Sachs. 

Civil - Process vom Dr. Brause (sämmtliqh lateinisch) 

7) über die Instit. des Justimans; g) über das 

deutsche Privatrecht vom Dr. Müller; 9) über 

d u gern, und Sächs. Process nach Grübner; 10) 

über das peinliche Recht vom Dr. Bieder ; 11) 

über “das Lchnrecht vom Dr. Weisse; 12) über 

die Piechtsgeschichte; 15) über das allgem. Staats¬ 

recht von Wielandj 14) über das deutsche Staats¬ 

recht vom Dr. Weisse; 15) über die Hermenev- 

tik des römischen Piechts vom Dr. Haubold; 16) 

über das Natm 1 echt ; und 17) über das Canonische- 

und Kirchenrecht vom Dr. Müller (sämmtlich 

deutsch) zum Thcil gebunden, in reinlichen IVJa- 

nuscripten , sind zu ertragen bey dem Buchhändler 

Joachim in Leipzig. 
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21. Stück. 

Sonnabends, den 27. 32 a y 1 Q o 9. 

Melanchthons urigedruckter Brief an 

Luthern. 

Clariss. et optimo viro D. Martino Luthevo, 

Doctori Theologiae, Instauratori purae doctrinae 

Euangelii, Reuerendo Patri suo in CUristo 1). 

S. D. Quod toties, tamque amanter ad me 

scripsisti, habeo tibi gratiam ex animo. Qaahs- 

cunque est futurüs exitns harurn deliberationum, 

quae liic ä) institutae sunt, tarnen spero rempubli- 

1) Dieses ist die äussere Aufschrift dieses nicht 

unwichtigen Briefes, den ich in keiner Samm¬ 

lung der gedruckten Briefe Melanchthons an- 

getroffen habe, und daher der Bekanntmachung 

nicht unwürdig halte. Das Avtographon, 

von welchem ich ihn abgeschrieben, bewahrt 

die Panliner Bibliotliek in Leipzig auf. 

ß) Unter dem hie ist 1 vankfurt am Mayn zu 

verstellen, wo im Monat Mjiz r5o9 den 

vereinigten protestantischen Ständen mit Ge¬ 

nehmigung des Kaisers Garl des b . ein Con¬ 

vent gehalten wurde, um, wo möglich, den 

Frieden zu erhalten. Melanchtkou reisetc mit 

seinem Churfürsten dahin ab den 31 • Januar, 

und kehrete von da wieder zurück den 22. 

April. S. Jllelanchthanis Epp. ad Canrerar. p. 

r,2 .ß. — Von den Briefen, welche Lu¬ 

ther während dieser Zeit an Melancht. ge- 

scluifben, stellen in Sehiitzens Sammlung 

B. IIf. ßß. 193. 96 und 98, von welchen 

jedoch nur die beyden letzten diesen Convent 

selbst betreffen. Eben so viele sind mir auch 

von Melancht. an Luthern bekannt, nemlich 

1) in 32anlii Farrag. Epp. Mel. p. 4°6> aus 

cara fore tranquillam : quod faciat Christus. No- 

stri constanti et foiti animo ad defensionem parati 

suntj si opus erit: etsi adhuc disputatur de^alia 

formula pacis. Nara piior, quae fuit proposita, 

repudiata est. Dabantur induciae solis iis, qui 

nunc amplexi sunt doctiinam, ig. mensium. Et 

addita est conditio crndelis et irnpia, ne quem no- 

bis adiungamus aut defendamus. Ideo haec for- 

welchem jedoch erhellet, dass Me), schon vor¬ 

her einen mir unbekannten Brief von diesem 

Convent an ihn geschrieben hatte. Wieder 

abgedruckt steht er in 32el. Epp. L. II. p. 15 

wo p. 17 sich auch der nächstfolgende zvveyte 

befindet. Den dritten liehe ich hier. Der 

vierte endlich, welclun er den Tag nach sei¬ 

ner Abreise von Frankfurt, die Georgii d. i. 

den 23. April zu Alfeld gesclu ieben, steht 

Epp. L. I. p. 26g- Andere hierher gehörige 

Briefe Melanchthons an andere Freunde hat 

Strohei in seiner Ausgabe von Gumerarii Nar- 

rat, de Vita Mel. p. 1 g 1 m) angezeigt, wei¬ 

chen wenigstens noch zvvey Briefe an J. Jo¬ 

nas Epp. L. V. p. 10 sqq. beyzufügen sind ; 

denn ich bin zweife)liaft, ob auch der vorher¬ 

gehende p. 9 ohne Jaliresanzeige hierher ge¬ 

höre, weil da die Abreise nach Frankfurt auf 

den 5. Februar gesetzt ist, welches jenem er¬ 

sten Brief an Camerar. offenbar widerspricht. 

Wenn man alles, was in diesen ßiiefen ge¬ 

meldet wird, zusammen nimmt, so wird man 

nicht nur den hier gelieferten völlig verste¬ 

hen, sondern auch die ganze Geschichte dieses 

Convents leicht übersehen. Vergl. Seokendorßi 

Hist. Lutlieranismi P. II. p. 200 und in Fricks 

deutscher Uebersetzung S. 1720, 

t2i 1 



inula non estrecepta. Maltas habemus coniecturas, Lun- 

densent 5) lunge aha agere , quam quae a Caesave 

iussus cst agere. Videt rov argarqyov rsv Mansöav« 

(Duccm IMacedonem 4)) aegrotare. Ideo nunc ita 

5) hundensis (man findet auch Londensis) nebst 

Matth. Melden Kaiserlicher Gesandter zu diesem 

Convent, ist Johannes Vesalius von seiner Va¬ 

terstadt Wesel, lat. Vesalia, im Heraogthunri 

Cleve so genennt. Er war damals bloss l’i- 

tular Erzbischof von Lunden (daher Lunden- 

sis) und Bischof zu Rotsrhild in Dänemark, 

welche Würden er von dem König Christiernur, 

dessen Rath er gewesen, erhalten, aber als 

beyde aus dem Lande veitrieben wurden, wie¬ 

der verloren hatte. Nachher wurde er durch 

Gunst des Kaisers zum Bischof von Costanz er¬ 

nannt, aber, wie Aid. in Epp. ad Camerar. 

p. 5^3 h meid t, von dieser Stadt nicht ange¬ 

nommen. S. Seckendorßi Mistor. Luther. P. 

II. 176 und in Fricks deutscher Uebersctzuug 

S- 1670. 

4) Weil der Landgraf in Hessen den Namen Phi¬ 

lippus mit dem sogenannten König in Mace- 

donien gemeinschaftlich führte, so pflegte 

Mel. jenen in seinen Brieten an seine Freunde 

auch Macedo zu nennen. Seiner damaligen 

Krankheit wird zwar auch in andern der vor¬ 

hin angezeigten Biiefe, doch nur immer im 

Allgemeinen, gedacht. Nur L. II. p. rg heisst 

es etwas bestimmter: ,,Macedo propter vano- 

los non prodit in publicum. Sed iudicant a 

morbo nihil esse periculi. “ Nirgends aber 

wird sie ausfühl lieber und kennbarer beschrie¬ 

ben, als in diesem uuserm Briete. Unter Ja- 

rioli und ycu«KsÄt/k>j (C'dtische oder Galli¬ 

sche Krätze) ist nemiieh diejenige Krankheit 

zu verstehen, welche, von den Italienern mor¬ 

bus Neapolitnmis genannt, den Deutschen un¬ 

ter dem Namen morbus Galliens, im gemei¬ 

nen echten Deutsch schlechtweg die Franzo¬ 

sen, d. i. Lues Venerea, Venus - Seuche, weit 

bekannter ist, und sich um den Anfang des 

löten Jahrhunderts auch in Deutschland zu 

zeigen anfing. Wahrscheinlich gaben ihr die 

Deutschen jene Namen, weil sie dieselbe ent¬ 

weder unter den Franzosen zuerst kennen ge¬ 

lernt, oder von ihnen zum Geschenk erhalten 

hatten. Nächst Ulrich von Mutten ist Phi¬ 

lipp von Hessen vielleicht nur das zweyte 

Beyspiel eines Deutschen ans jenen Zeiten, 

von welchem ausdrückli he Nachiiclu vorhan¬ 

den, dass er damit behaftet gewesen ist. Desto 

ladit Iste- Sycophants. Conatus est mitis technis 

tevroi es incutere emitatibus et nostros dis rakere. 

Sed absuiditate conditiouum effecit, vt et ipse in 

odio nraioii sit, et nostri omnes sine vlla disputa- 

tione consentiaut. Tardiratem et moras deiibera- 

tionum eo tulimus hacterms patientius, quia Ma¬ 

cedo dabat operanr curationi. Ac mtdici adfir- 

mant, liic pötuiese depelii morbum, si ei rei di- 

ligentius vacasset: quod vix paticur conuentus. 

Nunc igi.t .r d mium properat ad aliam enrationem, 

irQOf TO dk&uptffSat’ W)(ii yaq rcvrtcri \[/aoav 

KsXrtvisjv Cvt vngatur: habet enim lichenas , hoc est 

scahiem Cclticcun), etsi hoc quidem celabat. Sed 

tarnen iudicant, in illo ipso geucre speciem esse 

non adrnotlum saouam. Bona spes est fore, vt 

breui recuperet pristiuam valctudinem. Ipse ait, 

se nuilum iii inembns languorem seittire. Est ex- 

citatus, vt snlet e3se, et in negotiis praestat pro- 

pemodum vsitatam assiduitafero. Tu tarnen com- 

mendabis eurn Deo orationibus tuis, Salurat te 

D. Pontanus, Jacobus Sturmius et alii plurimi. 

Admodum amanter liic multi honesii viri omnium 

ordinum, et in bis Basilieuses Scnatores et alii in- 

terrogarunt. Videmus in Germania bonorum con- 

sensum mediocrem. Vuum genus ho min um ani- 

maduerto nobis iniquius, tcu; Ksvr«ygouf (Centau- 

ros) 5) > quibus Ecciesiae opes et digniiates auxeiunr. 

Mi hyarou (praedones) nunc queruntur, se de pos- 

sessione deiici. Sed haec coram. Cäesarem renn ri 

hoc anno in Hispaniis adfirniant. Ibi quoque di- 

citur anuona esse arctissima. Bene vale. Die pas- 

sionis Christi 6). 1559. 

Fhilippus MelSthon. 

gemeiner scheint sie heut zu Tage zu seyn, 

Wtil unaufhörlich, selbst in den öffentlichen 

Zeitungsblättern, Mittel dagegen angekiindiget 

und angepriesen werden. 

5) Centauren netint Mel. in seinen Briefen oft 

die aulichen Ritter seiner Zeit, welche sich 

Gewaltthätigkniten und andre gesetzwid: ige 

Handlungen erlaubten. Er sagt selbst Tom. 

Lugd. oder L. VI. Epp. p. 406. „Quid de 

Ctntanris, hoc est, de Equitibus dicam ? Nunc 

cum iudiciorum et iegum minae vtcunqtie ta- 

pacitates et saeuitinm eorum prohibent, vides 

pene intolerabilcs esse.“ 

6) Dies passionis Christi ist der 25. März, wie 

Mel. selbst in Epp. ad Carner. p. 483 anzeigt. 

JLunize. 



Ein ungedrucktes Empfehlungsschreiben Ms- 

lanchthons aus der Schulbibliothek zu 

Guben jnitgetheilt von Herrn Rector 

M. Richter. 
j 

S. D. oranibus lecturis lias literas.’ 

Dignissinaa est consideratione definitio vetus 

iustitiae, quae apud Clementem Alexandrinnm ex¬ 

tat et recte intellecta comprehendit duas decalogi 

tabulas, quae omnibus hominibus debent esse nor- 

jna vitae, iuxta dictum: in praeceptis meis ambu- 

late, Verba heec sunt: irx«tcffuvjf eari y.otvwviot Stov 

fjLtrx itrörviro;. Justitia est societas, qua sese Deus 

nobis cornmunicat, et est aequalitatis conservatio. 

Duas partes iustitiae complectitur. Alteram, quae 

proprie in prima tabula decalogi traditur, quae est 

agnitio vera dei, iuxta verbu’m ipsius, et timor et 

fides, qua Deus vere sese nobis voce evangelii com- 

iminicat, et luceiti et iustitiam ac vitam aeternam 

in Convevsis inchoat, et facit eos haeredes vitae ae- 

ternae. Altera pars compveliendit secundam tabularn, 

quae pvaecipit aequalitatem inter homines, iuxta di¬ 

ctum: deligas proximum sicut te ipsiirrt, de qua 

äequalitate in vita politica vult deus extare leges. 

Öciamus autem obedientiam in . utraque tabula ne- 

cessariam esse, et quomodo inchoetur in hac vita, 

et deo placeat propter Filium, ex evangelio discamus. 

Fuit autem ptima cura huic Otlioni a Kamin nato in Fa- 

milia Nobili Inclytae gentis Pomeranifcae, ut doctiinam 

de ea iustitiae parte perciperet, quae est societas cum 

tleo ; dielicit igitur et ampieedtur veram de deo do- 

ctrinam, qua deus vere sese pectoribus credcntinm 

commuuicat. Et animi pietatem vera invocatione 

in agnitior.e et fiducia domini nostri Jesu Christi 

et honesta morum gubernatione declarat. Addit 

autem et alteram iustitiae partem, quae est aeouali- 

vatis conservatio inter homines. Et ut in iudiciis 

et in gubernatione vitae maior eins usus esse pos- 

sit, praesertim cum gencris nobilitas aditum ei ad 

rompnb. praebeat, discit leges Piomanas, in quibus 

doctrina de «equalitate ordinata, cum geometrica, 

tum arithmetica proportione, sapienter illttstrata tst. 

Quare cum huius Othonis ingentum fit doctrinarum 

c; pax, et mores sint honesti, et studia deo iuvante 

profutura sint reif ublicae , oro omnes honestos viros, 

ut cum tueri et ornare studeant. Utile est in ge- 

nerc humano, bona ingenia et recte exculta doctii- 

ra ad icmpubl. prpvehere, Oro etiam Filinm dei 

Don icm nostrum Jesum Christum emeifixum pro 

i:obis et resjuscitaturn , qui dixit, Ego eitm vrtis. 

vos palmitrs, ut hunc OtTtor-rm a Rr.tnin servft et 

gubernet, et faciat eutn palmitem sibi gratuni, et 

utilem rcipublicae. 

Datae Calendis Augusti 

Anno 1557. 

Philippus Melanthoa 
manu propria. 

Zweifel wegen der literarischen Bemerkung 

im Int. Blatt S. ßi. 

Wenn hier behauptet wird, dass sowohl Ste- 

ckiui als Sterkius über die Stelle Gal. 5, 20. geschrie¬ 

ben habe: so wird man verzeihen, wenn ich für 

meine Person ungläubig bin. Dass zwey Männer, 

deren Namen nur durch einen einzigen Buchstaben 

von einander verschieden sind, eine und dieselbe 

Stelle commentiren, ist freylicli nicht unmöglich ; 

dass aber beyde die Vornamen Johann Rudolph gehabt 

haben — credat Judaeus Apella , non ego. Ich wette 

vielmehr Hundert gegen Eins , dass der Schriftstel¬ 

ler quacst., welcher ein Schweizer war, Stcckius 

mul nicht Sterkius geheissen habe, obgleich ich die 

gedruckten und ungedrucKten biographischen Hülfs- 

nnttel, welche Halter in der Bibliothek der Schwei¬ 

zergeschichte Tb. *. Nr. 547 _ 552 • verzeichnet, 

nicht zur Hand habe, worin Steck vielleicht noch 

nicht einmal Vorkommen kann. — f„ der 

Biem. cl. 7. p. 525 steht freylich, sowie .such im 

consp. des vierten Fase. Jo. Rud. Sterkii. V. D. M. 

in ditioue Bcrnensi. Allein im gemeinschaftlichen, 

zur 7. und ß. cl. gehörigen, index alphabet. lese 

ich Steck, wo mithin der Druckfehler stillschwei¬ 

gend verbessert ist, welcher in dem genannten, zu 

Eremen erschienenen, Werke eher denkbar war* als 

in den Tempe Helvetieis, da in der Schweiz’die 

Steckische Familie seit mehr denn hundert Jahren 

(vergl. Haller a. Orte im Register s. v. Steck) 

bekannt war. Auffallend ist cs übrigens, dass we¬ 

der Steck selbst, welcher bereits 1723 seine Ab¬ 

handlung in die Bibi. Erem. einrückto, noch der 

Herausgeber der Tempe, J. G.Jltmann, als 1740 

die imigearbeitete Abhandlung im letztem Werke 

erschien, es bemerkte, dass bereits früher eine an¬ 

dere von demselben Verf. in der Bibi. Erem. ab- 

gedruckt sey. Man findet bloss im Syllabo eorurr, 

qnaa seetkuje XJCH. compieheuduntur, die Worte: 

Diss. — non prius edita, welche vielleicht artei¬ 

gen sollen, dass diese Abhandlung von der allem, 

bereits gedruckten , hin und wieder verschieden 

sey, auf welche Erklärung jedoch keiner so leicht 
[21 *] 
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vet fallen kanrr, der nicht theils sich jener erinnert, 

theils- diese frühere dem Joli. Rad. Steck beylegt, 

dessen N?.me durch einen Druckfehler in Sterk ver¬ 

ändert ist. Dem Verf, ist übrigens im Jahr i74° 

T. 5. Secr. 3. der Tempe Holvet. dedicirt, wo er 

ecclesiae, quae in Teuffeien colligitnr, Pastor ge¬ 

nannt wird. Ja er lebte, noch 175 1 a'3 Musei 

Helv.etici paitic. 21. erschien , wo S. 55 ff« seine 

observationes sacrae abtiech uckt sind. Damals war er, 

wie man aus einer Note sieht, nicht nur Pastor 

zu T., sondern auch ciassis Nidoviensis Detaims. 

Dass im T. 5. d. Tempe Helvet. einige Aufsätze 

von ihm vorkommen, wird bemerkt, ob aber auch 

die drey, welche man T. 1. 2 und 5. findet, von 

ihm sind , nicht gesagt. Mir scheint es jedoch 

mein- ah wahrscheinlich, dass er der I. R. S. V. 

D. M. s-ey, von weichem man findet: T. 1. p. 

541 ss- Disquis. philol. in lociun Genes. 48» 22> 

T. 2. p. 455 ss. coniecturae in numraos quosdam 

Punicos inTurditania cusos;. T. 5- p. 45° ss« emen- 

datio et explanatio loci ex epist, Firmiliani ad Cy* 

prianum in quaestionem: an liaeretici sint rebapti- 

tandi ? nec non emendatio loci cuiusdam ex Fl. 

Josepho. Diese beyden letzten Abhandlungen fin¬ 

det man in den Büuauisclien Katalog nicht einge¬ 

tragen. Jene gehört zu 2, 59° diese zu 3> 597* 

— Erst T. 5. findet man seinen Namen loh. Rud. 

Steck, V. D. M. ganz ausgedrnckt und zwar nicht 

bloss p. 120 ff. wo die Diss. ad Gal. 3, 20. vor¬ 

kömmt, sondern auch p. 135 ff. interpretatio Levi- 

tici 21, 4 und p. 139 ff. 315 ff. 5 11 ff« spicilegium 

variarum lectionum in N. T. P. 1, 2. 5« welche 

Abhandlung mit Matthäus anfängt und mit der 

Apo kalypse schliesst S. 519 giebt er eine kurze Er¬ 

klärung von Gal. 3> 20«. ohne jedoch seiner beyden 

einzelnen Abhandlungen über jene Stelle mit einer 

Sylbe zu gedenken. Endlich liess der Verf. noch 

in die Symbolas litterarias, diese bekannte Fortse¬ 

tzung der Bibi. Brexnensis, T. 3. p, 188 ff« einrü¬ 

cken : Obss. crit. et exeg, in quaedam N. T. lo- 

ca, welche sich über Matth, Lucas, Acta,, Rom. 

und 1. Kor. erstrecken. — Karl Sterk, welcher 

unter Altmann eine selbst geschriebene Disp. ver- 

theidigte (Bernae 56. 4- vergl. Götiing. Anz. 58« 

8. 59.) kann übrigens unsers loh. Rud. Sohn seyn« 

B. Kordes.- 

B e m e r k u n g. 

In dem vortrefflichen Werke des Horm Hof- 

railx Heeren 
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Handbuch der Geschichte des europäischen Staa- 

tensystems und seiner Colonieeu. 

heisst es 8. 557: Sachsen sey bereits den 17. May 

1795 dem Basier Flieden zwischen Preussen und ' 

1 rankreich, in Hinsicht auf die Demarcationslinie, 

beygetreten. 

Da das Werk zu akademischen Vorlesungen 

bestimmt ist, so verdient diesef Irrthum wohl be¬ 

merkt zu werden. Sachsen war mit dem Basler 

Frieden so wenig zufrieden als mit dem Breslauer 

Frieden im Jahr 1742. Es blieb seinen Verpflich¬ 

tungen als deutscher Reichsmitstand getreu. Sein 

Kriegscontingent, das bisher mit den Preussen und 

Hessen vereinigt gewesen war, vereinigte sich 

nun mit den Oester reichern, Baiein und Würtero- 

bergern« leist als, 111 der Mitte des folgenden Jah¬ 

res (1796) die franz. Armeen unter Jourdan in Franken 

einmaligen und bis an die sächsische Grenze streif¬ 

ten, waid dieses Contihgeut, zur Deckung des Va- 

tei landes, zurück berufen, und nun erst erkannte 

Sachsen die Demarcationslinie nothgedrungener 

45 eise an, ohne jedoch wie Hessen einen förmli¬ 

chen besondern Flieden mit Prankieich abzuschlies- 

sen , und sich hierdurch , nach dem Vorgänge Bran- 

denbuigs, von der deutschen Reichsverbindung ein¬ 

seitig zu trennen. 

Auch eine literarische Bemerkung wird mit 

der würdige Verfasser eines Werks nicht misdeu- 

ten, das w ohl unstreitig der wichtigste Gewinn 

der deutschen Diteratur - Ausbeute von der letzten 

Osteimesse ist.. 

Mauvillon lieferte dem Grafen Mirabeau die 

Materialien (gleich in französischer Sprache) zu sei¬ 

nem Werke über die preussische Munarchie. Hätte 

diess, bey der rühmlichen Erwähnung desselben, 

nicht bemerkt werden sollen? so wie, dass Man- 

villon, nach Mivabeau’s Tode, eine deutsche Bear¬ 

beitung davon lieraiisgab, die ungleich mehr Werth, 

het, als das ftanzösictlie Original. Da Mauvillon 

früher sta>b, als der letzte Band abgedrucktr war, 

so übernahm Herr von Rlannenburg die Herausgabe 

desselben, 

Ueberhaupt hätten wohl die deutschen Ueber- 

setzungen wichtiger historischer Werke der Aus¬ 

länder jedesmal mit angezcigt weiden sollen; zu¬ 

mal wenn sie berichtigende Anmerkungen oder 

Zusätze enthalten, wie diess z. B. der Fall ist mit 

dem Weilte von Mailet du Pan über die Revolu« 

tion in der Schweiiz, seine Schiift über die franzö* 

siscliö Revolution, und dem Werke von Brvun 

& 
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Edwards über den Revolutionskrieg in St. Domingo. 

Der deutsche Anhang zu dem letztem Werke enthält 

unter andern ein Schreiben des Hm. JMalouet \on 

meinem Bogen , das kein Historiker ungelesen 

lassen darf, der von dem Zustande in Domingo 

unter französischer Autorität einen vollständigen 

und richtigen Begriff erlangen will. 

Dyk. 

Heinrich Löser 

desseri Mscr. Herr Mag. und Rector Heymann 

in Dresden unter dem Titel: Bibliotheca mathema- 

tica.— Anno 1688- 8- Incept* Lugd. Bat. et finita 

besitzt (vergl. Dresdens Schriftsteller und Künstler 

S. 15 f.) gehört zu der sehr alten adolichen Familie 

dieses Namens in Meissen und ist kein anderer als 

der im Zedlerschen Lexikon augefühlte Heinrich Lö¬ 

ser auf Reinhardts und Meurow wo 1665 als sein 

Geburtsjahr angegeben wird, so dass er mithin 

jgg8 in Leiden sich aufgehalten oder daselbst stu» 

dirt haben kann. Wer die von Ge. Chyli. Kreysig 

bistorischer Bibliothek von Obeisachsen und 

B. G. Struve in Bibi. Saxonica bey Gelegenheit 

det Lösei sehen Familie citirten Sclniften, nämlich 

Latent. Iiünig's genealogische Adelshistorie, Joh. 

Gottlob Horns Handbibliothek von Obersachsen 

und Balth. Kindermann s Loserschen Ehrentempel 

nachsehen kann, wird darin wahrscheinlich mehr 

biographische Data linden. Ich kann nur noch 

folgendes hinzusetzen. Im Zedlerschen Lexikon 

wird bemerkt, er habe sich mit Johanne Charlotte 

von üiesskau vermählt und von ihr einen Sohn 

Hans auf Reinhardts, (damals) Königl. Polnischen 

und Chursächsischen Kammerherrn hinterlassen. Bey 

der Todesanzeige dieses Sohnes,, den der König 

1745 als Reichsvicarius in den Reichsgrafenstand 

erhob, in den loi tgesetzten neuen genealogischen 

Nachrichten Th. 29. (Leipz. 765. 8-) S, 518 

heisst es ,, der einzige Sohn Heinrich Lösers, auf 

Reinharz und Clöden r Königl. Polnischer und 

ChurfüTstl. Sächsischen Ober - Steuer - Einnehmers 

im Churkreise und Hofgerichtsassessor zu Wittenberg, 

der aber frühzeitig gestorben, so dass unser Graf, 

den seine Mutter — den 17. April 1704 geboren, 

damals nicht viel über anderthalb Jahr alt war.“ 

Hieraus erhellt, dass unser Heinrich 17°5 gewor¬ 

ben seyn muss. Vom Sohne, welcher 1765 den 

16. Jul. auf seinem Schlosse Reinharz starb, heisst 

es unter andern: Die Künste und Wissenschaften, 

sonderlich die Physik, Cljintie und Medicin , ha¬ 

ben an ihm einen gi ossen Beförderer verloren. Sei¬ 

ne hinterlassenen chimischen und mechanischen 

Welkstätte, kostbare Bibliothek und mannichfalti- 

geil, zum Tlieil von ihm selbst erfundenen oder 

verbesserten, chirurgischen, physikalischen und an¬ 

dern Instrumente, welche viele in- und ausländi¬ 

sche Gelehrte auf seinem Schlosse Pieinhaiz ni cht 

ohne Verwunderung betrachtet, sind Zeugen, wie 

hoch dieser Staatsmann die Wissenschaften geliebt 

und was für Kosten derselbe zu deren Beförderung 

und Verbesserung angewendet“ (habe). — Ob sei¬ 

ner in dieser Hinsicht in Reisebeschreibungen ge¬ 

dacht werde, kann ich jetzt nicht untersuchen. 

Der von ihm erfundene metallische Thermometer 

aber ist vom verstorbenen Professor J, D. Titius in 

einer eignen kleinen Schrift beschrieben, deren Ti¬ 

tel die Gotting, Anzeigen 1766 3. 160 so angeben: 

Thermometii metallici ab inventione — Comitis 

Loeseri descriptio, auctore J, D. Titio. Viteb. 765« 

4. 3 B. 1 Band Kupfer. Den Vornamen Hans fin¬ 

det man übrigens häufig in der Loserschen Familie, 

Das Zedlersche Lexikon wenigstens handelt in sie¬ 

ben Artikeln von eben so vielen einzelnen Mitglie¬ 

dern derselben in frühem Jahrhunderten, welche 

jenen Vornamen gehabt haben. An einen Hans hat 

Luther 1533 einen Gevatterbrief abgelassen, wel¬ 

cher in den Unschuldigen Nachrichten aus dem 

Mscr. durch ein Versehen zweymal abgedruckt wor¬ 

den ist, 1711. S. 573 und 1717. S. 723. Ein an¬ 

derer Ilans ist Verf. des christlichen Hoffmanns, 

welchen Georgi's Bücher - Lexikon im ei sten Suppl. 

anführt, jedoch nur das Format (8vo) angiebt, 

ohne Druckort und Druckjahr zu bestimmen, was 

auch N. H. Gundling in collegio historico - littera- 

rio Th. 1. S. 8*8 nicht gethan hat. Joh, Clir. Lö¬ 

ser endlich dessen examen conscientiae catecheticae 

oder katechetische Gewissensfragen (Dresden722. 8*) 

Heinsius im allgemeinen Bücher - Lexikon anführt, 

gehört wohl nicht zu jener Familie. Zu folge 

der fortgesetzten Sammlung von alten und 

neuen theologischen Sachen 1725. S. 1018 war er 

vielmehr Magister und Prediger, ich weis nicht 

ob in Dresden selbst oder dessen Umgebungen ? 

B. Kordes, 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Der königl. preuss. Medicinalrath Hr. Dr. 

Eistier ist zum llegierungsTath ernannt worden. 

Die als Gelehrte und Schriftsteller berühmten 

Senatoren des französ. Kaiserthums, Chaytal, Ber- 

thollet, Gregoire, Laylace, Garat, Franfois de 

Neuf chateau, Röderer, Sieyes, Volney, Semonville, 



Lespinasse, Daguesseau, Barthelemy, Destut *■ Tracy, 

Champagny, Regnier, JVIaret, Decres, Gaudin, sind 

in den Gratenstand mit Beybehaltung ihrer Fami¬ 

liennamen erhoben worden; andere haben diese 

Würde mit neuen Namen erhalten. So heisst der 

Staatsminister des Innern Cretet nun Graf von 

Champmol, dev Staatsnrin. Läcuee, Graf von Cessac, 

der Senator Le Coulteux Cantsleu Graf von Grenelle, 

Die philosophische Facultät zu Kiel hat den 

berühmten Tonkünstler Andr. Romberg zum Doctor 

der freyen Künste und besonders der Musik er¬ 

nannt. 

Dev bisherige ausserordentliche Professor der 

Theologie zu Helmstädt, Hr. Dr. Glaser ist vom 

Herzoge von Mecklenburg - Strelitz, an die Stelle 

des verstorbenen Dr. Mascli zum Hofprediger, wirk¬ 

lichem Consistorialrathe und Superintendenten zu 

Neustrelitz ernannt worden und wird am 21. May 

diese Stelle antreten. 

Der Herr Prediger Natorp in Essen geht als 

Geistlicher Rath zur Kurmärkischen Kammer ab. 

Todesfälle. 

19. Marz starb zu Bückeburg der dasige Hof¬ 

prediger loh. Iakob Catel. 

16. April starb Friedrich Labes, Prediger an 

der'St. Jakobskirche zu Danzig. 

Am 24. Apiil starb zu Bombeck, Ernst Julius 

Solbrig, Prediger daselbst. 

Am 1. May Nachts um 2 Uhr starb Konrad 

Gottlieb Ffeffel, Hessen-Darmstädt. Hofrath und Di- 

rector der Kriegsschule zu Colmar, wo er nach 

ihrer Aufhebung privatisirte auch daselbst 1756 ge. 

boren war. Den berühmten blinden Fabe!dichtar 

wird wohl niemand in dieser Anzeige verkennen. 

Am 2. May starb zu Helmstädt Dr. Heinr. Phi¬ 

lipp Conrad Henke, zeitheriger Viceiector der dssi- 

geu' Universität, Vicepräs. des Consist. zu Wolfen- 

biittel, Abt zu Königslutter, Doctor und erster Pro¬ 

fessor der Theologie zu Ilelmst. etc. im 57. J. des 

Alters, ein wegen grosser und mannichfaltiger 

Verdienste allgemein geehrter Mann. . 

Am 5- May verstarb zu Suhl im Ilennebergi- 

sehen Dr. loh. Paul Laugguth, Pliysikus und piak- 

tischer Arzt daselbst, 55 Jahr alt. 

Am 10. May starb zu P»ostock der Consisto- 

rialratli Dr. und Professor der Theologie LP'erner 

Carl Ludwig Ziegler. 

Am 12. May verstarb Karl Friedrich August 

Liideke, erster Dompi eiliger und Superintendent zu 

Magdeburg, 56 Jahr alt. 

Am 13. May starb zu Cassel der königl. preuss. 

Kriegsrath und Mitglied der Akademie der Wiss. 

zu Berlin, Ernst FFhlhelm Cuhn, geb. 1756 zu 

Cassel. Als preuss. Historiograph erhielt er den 

Auftrag, die Geschichte der preussischen Kroner- 

werbung aus den Quellen zu schreiben, weiches 

Werk er auch vollendet hat, so wie eine Geschichte 

des grossen Churfürsten Friedrich Wilhelm. Bey- 

der Druck ist zu wünschen. 

Am 15. May starb zu Königsberg der Biblio¬ 

thekar Ludwig Richter im 33. Jahre des Alters. 

Z11 Dortmund ist vor kurzem der Professor 

am Gymnasium Theodor IVIellmann, der eine Go- 

schiclue des dasigen Arcliigy mnasiums herausgegeben 

hat, gestorben. 

Literarische Nachrichten. 

Ueber den Ursprung und die älteste Geschichte 

der Rojer und Boiiwarier ist in Baiein neuerlich 

ein lebhaiter Streit entstanden, wozu Mannei t’s 

Werk Veranlassung gab. Die Hm, von Pallhausen 

und von Ilellersberg haben dagegen geschrieben, 

ersterer ein eignes kleines Weibchen , letzterer eine 

Abhandlung in Ast’s Zeitschrift für Wissenschaft 

und Kunst, 4tem Hefte. 

Im neuen Hannoverschen Magazin 50. 31 und 

52. St. ist ein lesenswerther Versuch zur Beant¬ 

wortung der im ljten Stück des neuen Hannöver. 

Magazins vom Jahre 1795 aufgeworfenen Frage: 

ob dramatische Uebungen auf Schulen nutzen oder 

schaden ? Ihr mannichlaltiger nachtheiliger Einfluss 

wild genau entwickelt und gegen sie entschieden. 

Neue französische Literatur. 

Tableau historique des Nations, 011 Rapprochement 

des principanx evenemens arrives a la menie epo- 

que sur la surface de la terre avec( un aperen 
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general da progves des arfs, desf Sciences et des 

lerrres , depnis Porigine' du Mo.itlc j«isq u’ a nos 

Jours, par M. E. Jondot. Pari» 1309. IV. Vol. ß- 

Der Verf. Iiat einen ihm eignen synchronist. 

Plan befolgt. Er sammelt alles, was sich Vorzüg¬ 

liches fast zu derselben Zeit überall zugetragen hat. 

Nouveau Dlctionnaiie portaiif de Bibliographie, 

contenant plus da 25000 articles de Livres ra¬ 

res etc. Seconda edi i >n , nv ie et considei able- 

■ ment atigmentea par Fr. Ign. Fournier. Paris 1309 

650 3. Preis 12 Fr. 

Italienische Literatur. 

Storia pittovica della Italia d@l risorgimer.to delle 

belle arti presso al litte det I secolo de 11 

Ab. Luigi Lanzi, Antiquar io lmperiale e Reale 

in Firenze. Edizione terza corretta ed accresciuta 

deli’ Autore. Tomi sei in g. Bassano, 1309.3. 

Remondini. 

Diese Ausgabe ist wirklich beträchtlich ver- 

mehrt, wozu theils haudschrift 1. Nachrichten, theits 

mehrere neue gedruckte Werke benutzt sind. , 

Jul. Phaedri Fabularum Liber irovtis e Ms. Cod. Pe- 

rottino Ragiae Bibi, nunc prim um edit J. A. Cassittus. 

Editio L. Exemplarium. Neapoli i3°8* Excud. 

Domin. Sengiacomo. 

Es ist die Handschrift des BischolT von Manfredo« 

nia Nie. Perotti im l.Jten Jahrhundert, aus wel¬ 

cher die 52 Fabu**.: aneedotae hier geliefert sind. 

Der berühmte Literator Johann Andres fand die 

Handschrift in der konigl. Bib'. zu Neapel wie¬ 

der auf, machte den Hin. Cassitto damit bekannt, 

und dieser hat die unedirteti Fabeln vei bessert, 

supplirt und hei ausgegeben, Avellmo aber eine 

Vorrede dazu gemacht. Cassitto wird eine neue 

Auflage mit einem Commentf.r nächstens erschei- 

nen lassen. Perotli hat in der Vorrede zu seiner 

Ilandschr. ausdrücklich versichert: 

Non sunt lii mei, quös putas, versiculi, 

Sed Aesopi sunt et Avieni et Phaedri. 

Mau sehe das Morgenblatt für gebildete Stände 

Nr. i 27. S. 5o7 s. wo auch zwey Fabeln daraus 

mitgetlieilt sind, de Tulpe et Simia, und, de 

Prometheo Jingente hominein, die eben nicht ge¬ 

schickt sind von der Aechlheit aller zu übeiseugen. 

Di Esiodo Ascrco I lavori e Ie giornate. Opera con 

50. Codici riscontrata, emendata la vrrsione Iatinar 

aggiunravi P Italiana in terze litne, con Annota- 

zioni. Firenze 1303 nella Stamp. Carli c Comp. 

Ein classisches Werk des Ab. Luigi Lanzi zu 

Floienz. 

Bfscrizioue di un Evangeliario greco manuscritto 

possed UO de] Signor Prospero Balbo, fatta da 

T ittorio Amadeo Peyron. T. rino igog. della 

stamperia di Vinc. Bianov nel palazzo della Uni- 

veisita, 42 S. in 3. 

Das Manusciipt ist auf Papier in gr. Fol. ge¬ 

schrieben und besteht aus 520 £ lauern , jede Seite 

zu zwey Columi.en. Es enthält die evangelischen 

Penkopen für das ganze Jahr in zwey Abschnitten. 

Jedes der vier Evangelien ist mit schon coloriiten 

Malereyen zu Anlang verziert, das Innere dieser 

Prontispize ist für Epigrammen ant jeden Evange¬ 

listen bestimmt. So stellen an der Spitze des Ev. 

Job. vier Epigrammen auf die Anfargsworte dieses 

Evang. Aul diese Irontispize folgt das Leben je¬ 

des Evang. aus Sophronius, dann das Bild des 

Evangelisten mit den ihm eignen Attributen, dar¬ 

auf die evangelischenLectionen selbst; der Anfangs¬ 

buchstabe jeder Lection ist vergoldet und mit Mi- 

niaturgemälden verziert, welche Geschichten vor¬ 

stellen. Es scheint, dass die Abbildungen der Evan¬ 

gelisten ans einem viel altern Mspt genommen und 

in gegenwärtiges eingetragen wenden sind, denn 

sie sind viel roher gearbeitet, als die Miniaturge¬ 

mälde, und auch nicht auf dasselbe Papier, wie das 

Mspt, sondern auf eine andere Art Papier aufgetiagen. 

Die Uebereinstimmung der ßuehstabenform mit 

zwey russischen Iiandsclniften der Vaticanbibl. in 

Assemanni Kalend. Eccl. veranlasst den 1L1 ausgeber 

zu behaupten, dass es irgend einer von Constanti- 

nopel abhängigen Diöcese zugeliöit habe. Auch in 

dem von Bl. 258 an beygefügten Mtnologiuin San- 

etore m ndet man die in der Consrai tinopol. Kirche 

verehrte Heiligen. Es ist dem Herausgeber wahr¬ 

scheinlich, dass diess Evangeliarium der Diöces des 

Ilellesponts oder Phrygiens oder Lydiens angehöit 

habe. Aus den Papierzeichen scliliesst er, dass es 

nicht vor dem Jahre 1600 könne geschrieben sevn, 

aber dass es aus den ersten Jahren des i7ten Jahr¬ 

hunderts sey. Es ist auf franzäs. Papier geschrie¬ 

ben, das durch den Handel leicht in den Orient 

kommen konnte. Es war 1634 nach Aegypten ge¬ 

kommen und wurde in der Kirche zu Alexandrien 

aulbewahrt. D t General Menou erhielt es von ei¬ 

nem Archimandrit zum Geschenk, brachte es mit 

nachTutiri und bey seinem Abgang von da schenkte 

er es dem R.ector der Turiner Universität. 
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Buchhändler - Anzeigen. 

Bey E. F. Steinacker in Leipzig ist so eben er¬ 

schienen und durch alle gute Buchhandlungen 

zu bekommen: 

Chronologische Tabellen der allgemeinen p’p'eltge- 

schichte von der Schöpfung his auf das Jahr 

I goß. Nach dem Werk« des Abbe Langtet du 

Fresitoy. Herausgegeben von Picot. Aus dem 

Französischen übersetzt. Erster Iheil. g. l Tiilr. 

4 gr. 

Was dieser erste Tkeil der Übersetzung eines 

der gründlichsten und gelehrtesten chronologischen 

Werke unserer Zeiten das itn vorigen Jahre zu 

Gent in drey gross Octav - Bünden (Preis 7 Tiilr. 

j2 gr.) erschien, enthält, bes»gt der 2te Titel des¬ 

selben , unter welchem er auch als ein für sich be¬ 

stehendes Ganze abgelassen wird, nämlich: 

Chronologische Regententabellen vom Anfänge der 

Staaten bis auf das Jahr igoß. der christlichen 

Zeitrechnung, oder: Verzeichniss der Namen und 

Re gierungsjahre aller bekannten Regenten in der 

bedeutendsten Staaten der Erde nach der Zeitfolge. 

Die Absicht des Uebersetzers bey dieser Arbeit 

gebt nicht bloss dahin diesem Werke auch bey de¬ 

nen Eingang zu verschaffen, die nicht geeignet 

ooer geneigt seyn mochten sich desselben in sei¬ 

ner ursprünglichen Gestalt zu bedienen, sondern 

auch die Brauchbarkeit zu erhöhen, indem er die 

im Originale durch alle drey Bände vereinzelten 

Materien jedesmal in einen zusammenstellt und so 

nicht nur die JUebersicht des Einzelnen, sondern 

auch die Anschaffung ries Ganzen e: leichtert. Riebt 

nur d-.n freunden einer gründlichen und zusam¬ 

menhängenden Kenntnis* der Geschichte überhaupt, 

sondern besonders auch studirenden Jünglingen auf 

Universitäten und Gymnasien glaubt man dieses 

Buch mit Hecht als ein Erleichterungsmittel des histo¬ 

rischen Studiums und gleichsam als ein historisches 

Vademecum (wozu dieses sich auch durch sein klein 

Octav Format besser als alle bisher erschienenen 

ch ronologisclien Tabellen eignet) empfehlen zu dür¬ 

fen. In Hinsicht dieses letztem macht der- Veile¬ 

ger dio Herren Lehrer und Vorsteher1 der geleinten 

Bi'dungsanstalten unsers Vaterlandes auf dieses Werk 

aufmerksam. Oer zweyte Theil dieser Tabellen, 

der eine synchronistische Uebersicht der merkwür¬ 

digsten Begebenheiten eines jeden Jahres von Er¬ 

schaffung der Welt bis 1000 enthält und gleich¬ 

falls unter einem besondern Titel einzeln abgelassen, 

wer den soll, wird kommende Michaelis - Messe er¬ 

scheinen. 

Biblische Theologie des Alten und Neuen Testaments 

nach Anleitung der Reinhardschen Vorlesungen 

über die Dogmatik. Oder: die Beweisstellen der 

Dogmatik im Grundtexte und den gegen über ge¬ 

druckten lateinisch, Uebersetzungen von Dathe und. 

Schott. Zur Erleichterung des dogmatischen Stu- 

diums. 0* l Thlr. 4 gr. 

Unter diesem Titel hat vor kurzem eine völ¬ 

lige Umarbeitung der im Jahie r0o5 erschienenen 

und nicht ohne Beyfall und Abgang gebliebenen 

Oicta classica veteris etnovi testamenti liebrar.ee graece 

et latine die Presse verlassen. Oer Zweck diese* 

Buches in seiner jetzigen veränderten Form ist der* 

seine, den es in seiner ursprünglichen hatte, näm¬ 

lich: angehenden Theologen und überhaupt jedem 

die Dogmatik Studirenden einen genauen und sorg¬ 

fältigen Abdruck der vorzüglichsten Beweisstellen 

derselben zum momentanen Gebrauche ilarzülegen, 

um dadurch dem Zeitverluste urro Ueberdrusse zu¬ 

vor zu kommen, der aus dem beym Studium der 

Dogmatik nöthigen , unaufhörlichen Naciisuchen im 

alten und neuen 1 estamente unausbleiblich entsteht. 

Eine grösseie Tauglichkeit zu diesem Zwecke hat 

aber der Fierausgeber dieser Umarbeitung dadurch 

zu geben gesucht, dass e,r ungleich mehr biblische 

Steilen aufnahm als das Vorige Mal, dagegen um 

die Bogenzahl nicht unnothig zu vermehren, keine 

mehr als einmal abdiuckeii liess, dass er sich der 

neuesten Griesbaclischen Recension des lieutestament- 

iiclien Textes und der Uebersetzung des Herrn Prof. 

Schotts, statt der vormals gebiauchten Reichard- 

schen bediente, und dass er Text und Uebersetzung 

in gespaltenen Columnen einander gegenüber dru¬ 

cken liess. I11 seiner jetzigen Gestalt konnte dieses 

Buch auch wohl akademischen Vorlesungen über 

die dogmatischen Beweisstollen zum Grunde gelegt 

werden. Oer Vei leger hat weder Sorgfalt noch 

Rosten gespart durch einen äusserst conecten und 

säubern Druck des griechischen und hebräischen 

wie des lateinischen und durch gutes Papier diesem 

dogmatischen Ilülfsmittel auch äussere und für ein 

Buch dieser Art in der That wesentliche Vor¬ 

züge zu geben. 

Kellner, M. A. J., Sittenlehro in Beyspielen von 

Thoren. 0. 12 gr. 
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Miscellen aus Dännemark. 

In der Versammlung der dänischen TVissenschafts- 

gesellschaft vom 7. April verlas Hr. Etatsrath Mol- 

- denliawer eine Abhandlung, die Aufklärungen über 

die Geschichte des spanischen Prinzen Don Carlos 

aus einem noch unbenutzten Manuscript in der kö- 

r.igl. Bibliothek enthielt. — Ebenfalls ward vom 

Landinspector Brune ein Beytragzu einer statistischen 

Tabelle über die Aemter Hadersleben, Apnrade, Son¬ 

derburg , Norburg und Glücksburg im Herzogthum 

Schleswig vorgelcgt. — 

Am iß- April starb der als wissensc^a^tsniann 
und Menschenfreund sehr geschätzte Professor Etats- 

xath Boerge Risbright, des Dannebrog - Ordens Bit¬ 

ter in einem Alter von 78 Jahren, nachdem er 

eine lange R.eihe von Jahren hindurch mit vielem 

Nutzen ° auf der Kopenhagner Universität durch 

seine philosophischen Collegia gewirkt hatte. Er 

war in Veilby in Eycn am 5. Decemb. 1731 gebo¬ 

ren , und sein Vater war an jenem Orte Prediger. 

Unterm 14. April ist der erste Deputirte der 

deutschen Canzloy Kammerherr C. Graf von Rantzau 

zum Oberpräsidenten der Stadt Kiel, zum Curator 

der dortigen Universität, zunt Chef ues Sanitätscolle- 

giums in den Ilerzogtlnlmern ernannt, und ihm 

auch die Oberaufsicht über das Schullehrersemina- 

riuin und das TaubstummeHiustitut zu Kiel über¬ 

tragen worden. 

Am 21. April verlas Prof. Treschovr in’ der 

dänischen-Wissenschaftsgesellschaft eine Abhandlung, 

die Ideen über Yolkscultur enthielt. 

Unterm 25. April haben Prof. Callisen, Poli- 

zeymeister Bagger, Assessor Bärens, Doctor Cast¬ 

berg und Stadtphysikus Scheel zu Kopenhagen den 

königl. Befehl erhalten, in eine Commission zusam¬ 

men zu treten, um in Beziehung auf einen vom 

Dr. Castberg eingegebenen Vorschlag, ihr Eedenken 

abzugeben, welche medicinische Polizeymassregeln 

am meisten passend seyn könnten, der Ausbreitung 

der venerischen Seuchen vorzubeugen. 

Der König hat den E.eservechirurgen bey der 

chirurgischen Akademie zu Kopenhagen Adolph 

Callisen zum Regimentschirurgen ernannt, und ihm 

dis Erlaubniss zu einer ausländischen Reise, die zu¬ 

erst zu den Krieg führenden Armeen in Deutschland 

und dann nach Frankreich, der Schweiz und Italien 

bestimmt ist, ertheilr, Es heisst, das* derselbe 

eine bedeutende Unterstützung zu dieser Reise au3 

der königl. Casse erhalten wird. 

Nach einer dänischen Zeitung hat eine von 

den vielen religiösen Gesellschaften in England 200 

Pfund Sterling zusammengeschossen, um 3000 däni¬ 

sche Gesangbücher für die dänischen Kriegsgefange¬ 
nen in England ranzukaufen. 

Da es dem Könige vorgetragen ist, dass sich 

in den Handel eine Art Rinde, die als gute und 

echte China verkauft wird , und auswärts unter 

dem Namen China nova schon seit einigen Jahren 

bekannt ist, eingeschlichen hat, man aber nach ge¬ 

nauen angestellten Versuchen gefunden, dass diesel¬ 

be nicht nur unwirksam , sondern auch un¬ 

ter gewissen Umständen schädlich sey: so ist durch 

ein Placat vom 25. April festgesetzt, dass aller Chi- 

navorratli von Sachkundigen nachgesehen und sor- 

tirt werden soll, und dass alles unter demselben, 

was nicht als echte China nach der pharmacopoea. 

C22] 
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Danica befanden wird, mit dem Polizeysiegel be- 

1-gt werden s dl, auch dass aller inländischer Han¬ 

del mit jener China nova gänzlich verboten, und 

wer diesem Gesetze entgegen handelt, zum eisten 

Mal mit 2o Thlr. für jedes Pfund, zum zweyteu 

Mal mit 4° Thlr. und zum dritten Mal mit Arbeit 

im Vevbesserungshause auf i bis 2 Jalu- bestraft 

weiden soll. 

Am 12. May verlas Hr. Prof. Bugge in der 

ssenschafts gesellt chuft eine Abhandlung, worin 

die auf dem hopenliagncr Observatoiio gemachten 

Beobachtungen von 17ö4 bis ig°9 über die Verfin¬ 

sterungen der Jupiterstrabanten, die Sonnen- und 

Mondfinsternisse, so wie die Bedeckungen der Fix¬ 

sterne durch den Mond vorgelegt wurden, 

und woraus hervorging, dass das Kopenhagener 

Observatorium .östlich vom kaiserl. Observatorium, 

in Paris der Zeit nach, 4° Min. 58*5 Sec., und 

nach Graden, io Gr. 14 Min. 57 Sec. sich befin¬ 

det; (welches bis auf Sec. mit der in Obseiv. 

Astron. liavn. cap. ß. pag. 78 — 8° angegebenen 

Länge übereinstimmt). Durch Vergleich der Ho- 

penliagner Observationen mit den Observationen des 

Hrn. Wibe und Aubeit in Chiistiansund, Pastor 

A. Pihl in Lund, Hr. Li zog in Island und Grön¬ 

land, winde gefunden, dass Christiansuifid in der 

Zeit 22 Min. 54,8 Sec. und in Graden 5 Gr. 45 
Min. 42 Sec, das Piedigerhans zu Lund in der Zeit 

16 Min. 58,9 Sec. und in Graden 4 Gr. 14 Min. 

45 Sec. beyde östlich vom Pariser Meridian; das 

Observatorium zu Lamhus bey Bessestedt in Ir¬ 

land westlich von Paris in der Zeit 1 Stunden 37 

Min. 57,2 Sec. in Graden 24 Gr. 24 Min. 15 Sec.; 

die Colonie Gottbab in Grönland als westlich von 

Paris in der Ziit 3 Stunden 36 Min. 52,1 Sec. und 

in Graden 54 Gr. ß Min. 2 Sec. liege. 

Die auf Veranstaltung der Wissenschaftsgesell- 

scliaft vovgenommene geographische Ausmessung ist 

im Herzogtlrunv Schleswig bey nahe vollendet, und 

wird diees Jahr in der Gegend d --'s Schleswig-!! 1 

Steinachen Canals, der zwischen beyden Herzogthii- 

mern die Grenze macht fortgesetzt. Den Landin- 

spectoren Brune und Ellitig, und den Landmessern 

Wölfl, Werckmeister und Gudme ist diese Aibeit 

übeitiagen. Bald weiden wir also nun auch eine 

offizielle Barte über Schleswig erhalten, da die bis- 

heiigen halten über diess Land so wie über Hol¬ 

stein bloss Pi ivatunrernelinien waren, die unmög¬ 

lich. von allen Mängeln frey seyn können. 

Der geheime Conferenzrath Graf Rosenkrone 

hat dem Könige angezeigt, dass er zu seinem Te¬ 

stament eine Beylage gemacht, worin er -tum Be- 

54° 

«ten des von Sr. königl. Majestät unterm 23, Jan. 

errichteten wissenschaftlichen Museums einen Hey. 

trag von 1000 Thlr jährlich auf 5 Jahre logiit habe; 

wofür der König ihm in einem Handschreiben vom 

15. May sein Wohlgefallen zu erkeunen gegeben hat. 
• . v.-r fit \ a.r / 4 *. 

Der Conferenzrath Ove Mailing hat unterm 

jq. May den königl. Ih-f bi . erhalten, als Mitglied 

in die im vorigen Jahie angeoidnfe Commission 

zu treten, die eii e angemessene Veränderung der 

Reglements für die königl. Mahler -, Bildhauer¬ 

und Bauakademie Vorschlägen soll. 

In der Versammlung der dänischen Wissen¬ 

schaft sgeseüschaft am 26. Mav veiias Hi. Justizrath 

und Professor Scliow einen Tlu il und am 2. Juni 

den andern Theil si ines Berichts über des verstor¬ 

benen Piof. Ge01g Zoega J.eben und Verdienste 

vornehmlich um älteie Literatur, Archäologie und 

bildende Künste. — In Beziehung auf die mathe¬ 

matische Preisfrage für 1 goß „ob es ein Maximum 

oder Minimum in den Pertuibariorten der Planeten¬ 

bahnen durch fremde Kräfte gebe?“ vvar eine Ab¬ 

handlung in lateinischer Sprache mit der Devise 1 

tentanda est vis! eingekomriien , und die Gesell¬ 

schaft erkannte derselben ihre goldne Medaille als 

Preiss zu. Bey Eröffnung des versiegelten Zettels 

fand sich als Verfasser angegeben Hr. Johann Cou- 

rad Ilegner in Herrenhut in der Oberlausitz. —■ 

Zugleich erkannte die Gesellschaft dt m Hrn. »Ma¬ 

thias Bugge , erstem Observator und Calculator bey 

der Kopenhagner Sternwarte ihre silberne Medaille 

als Aclmingsbeweis für seine Berichte über die vier 

neuen Planeten überhaupt, und seine Observationen 

.über die Vesta und ihre Opposition mit der Sonne 

im September 1308 insbesondere zu, welche Ai)* 

liandlung denn auch in die Schriften der Gesell¬ 

schaft aufgenommen werden soll. — Endlich fand 

die Gesellschaft, dass eine vom Admitaiitätscollegio 

ihr zngesteilte Schrift unter dem Titel : „Versuch 

die Figur eines Schiffes unter dem Wasser zu be¬ 

stimmen“ von Jens Pihl verlasst, Aufmerksamkeit 

und rühmliche Anzeige veidiene. 

Das königl. holländische Institut für Wissen¬ 

schaften, Liteiatur und schöne Künste hat Prof. 

M ihorg zum coirespbntiiienden Mitglied aufgenom- 

inen. 

Im Herzogrlntm Schleswig und Holstein sind 

im Jahr i8°8 nach eingegangenen Bericht» n 6439 

Kinder durch 32 Aerzte, 7 Religionslehrer n d 9 

amlere Personen vaccinirt. — Im J ;hr 1307 ueiief 

sich die Zahl dei Vaccininen auf 4303. 
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Die vom Grafen C. R eventlau ausgesetzte Prä¬ 

mie von 2öo Thlr. auf die beste Abhandlung über 

d< n Bau und die Behandlung des Hanfes hat die 

La ndhäuS haltungsgesell Schaft einer Abhandlung, die 

unter der Devise: aratio fiuctuosa mevcatura quae- 

stui'sa dicitur eingekommen war, und wovon sich 

11 . Pro!, Christian Olaisen als Verlasset- fand, zu- 

erkannt. 
\ 

Im gten Schuljahr der Kopenhagner Sonntags¬ 

schulen sind daselbst 3 Meister , 40 Gesellen, 550 

Leb jungen und 16 Nichthand welker unterwiesen. 

.— Utbci haupt sind seit Eirichtung dieser Schulen 

daselbst unterwiesen 29 Meister , 55° Gesellen, 

ig7o Lehr jungen und 102 Nichthandwelker , in al¬ 

lem 2357 Personen. 

Unterm 6. luny erhielten Prof. Bugge, Hof- 

apotlieker Rekker , Oberkriegscoxntnissär Sommer, 

Hotbäcker Henrichsen und die Bäcker Krämer und 

Ueysen Befehl in eine Commission zusammen zu- 

treten, um in Beziehung aut die in Frankreich ge¬ 

machten und von dem Committenten Rain 1306 mit- 

getheilten Vetsuclie, wie viel Mehl und ßrodt aus 

einer gewissen Quantität Horn producivt werden 

könne, zu sichern Resultaten zu gelangen. 

Fortsetzung einiger Bey- und Nachfrage zu 

dem $ten Bande des Meusehchen Lexikons ver¬ 

storbener Sehrittstf Iler u. s. \v. Vergl. Nr. 58 

und 45. des Jahrg. i8°8- unc^ Nr. 2 unf* 9- 

des Jaiirg. 1309. dieses lnteil. Bi. \ oro Dom¬ 

prediger II. VV. Kotermund. 

De L11 c N. N. ans Savoien, geboren 1711, 

trat in den Kapuzinerorden, verliess ihn aber und 

au h sein Vaterland, da er etwas über 35 Jahr alt 

war, und hielt sich wäh end des 7jährigen Krieges 

in* Basel auf. Einige Verse, die er zum Lobe 

Friedrichs II, 'drucken liess, wurden die Uisache, 

das- ihn die Franzosen auf die Festung iliiningen 

setzten, wo er ein Jahr bleibm musste. Et suchte 

daraut in Berlin Sicherheit, wurde an der Miittär- 

schule angestellt und starb 178^ Man hat Gedichte 

von ihm. Prasse Itter. Tom, II. pag. 424« 

Lucae oder Lucas, Constantin . Apotheker 

zu Berlin, Mitglied der botanischen. Gesellschaft in 

Regensburg und det Naturfo) gehenden in Halle, 

auch durch einige-Abhandlungen in den jyi Um¬ 

sehen Jahrbüchern für Pharmacie bekannt, starb 

am 8- Januar 1806. 

Lucanus, Job. Gottfr. Ileinr. , — stuJirte 

in Halle und dispntirte 1750 daselbst, übernahm 

im folgenden Jalne die Information der jungen Grä¬ 

fin von War tensleben auf dem Gute Meseber g, kam 

Ende desselben Jahres nach Halberstadt zurück, sei¬ 

nen alten Vater Justus Hartmann im Predigen zu 

unterstützen, waid 1754 dessen Adjunctus, 1765 

sein Nachfolger u. s. w. Er hat 1782. 1765 und 

175b. drey kleine reforitiirteGemeinen in der Nach¬ 

barschaft von Blankenburg, Dahldorf und Ilassen- 

rode errichtet. S. Herings neue Beytiäge. ir Th. 

S. 209 und 216. 

Lucanus, Justus Hartmann, war zu Fran- 

ckenberg am 12. Aug. 1692 geboren; studiite zu 

Marburg, wurde 1725 Rector am Gymnasio zu 

Frankenthal, 1724 Jnspector der Neckarschule und 

Präceptor des Gymnasiums zu Heid Ibtrg, auch in 

der Folge Sublevant des dortigen Ministeriums, als¬ 

dann Piector zu Neustadt an der Haidt, liess aber 

dem dortigen alten Conrector Rang und Stelle des 

Fiectors und begnügte sich freywillig mit der Con¬ 

rector Stelle. 1729 ward er reformirter Prediger 

in Magdeburg. t737 sollte er Prediger in Ziesar 

werden hielt seine Abschiedspredigt und sähe sei¬ 

nen Nachfolger vtahlen, dieser aber verbat sicli un¬ 

terdessen den angeirageneu Ruf nach Halber Stadt, 

und so war Lucanus ohne Bi'od. Er blieb indes¬ 

sen zu Magdeburg, bis ihm die zweite Stelle in 

Halberstadt, noch in demselben Jahre anvet traue»- 

wurde. Im Jahr 1*753 erhielt er seinen Sohn zum 

Gehtilfen, predigte bis i?55 noch, und lebte dann 

bis den 20. März 1765, wo er starb, in der Stille. 

Herings neue Beyträge x. Th. S, 147 und 217. Er 

gab in Heidelberg gt ammatikalische Scbulfr agen her¬ 

aus; schrieb eine Vorrede zu eines Ungenannten 

Ghi isrenthnms und Pilgrimspflichten, und übersetzte 

den Prediger Salomo. Hallo 1760. 8* 

I.ucas, Johann Christoph, war 1715 in 

Zeitz geboren und der Sohn eines Fleischhauers. 

I.udolff, Christian Friedr., Doctor medietnä 

zu Beilin, starb und schrieb: observatio plivsica 

de evapot atioue mercurit vivi in vaeuo. Vergl. Mis- 

cell. Beroiiu. ad increment. scientiar. ex scriptis 

Soc. reg. scientiar. Tom. VI. Beiol. t74°- S. 109 f. 

mit einem Kupfer. — De concoidauuum Thermo- 

metrorum constructione, etiam uno tautum cah.ris 

gradu aato, succedeute. Ibid. S. .'55 folg. — Me¬ 

moire sur l’electiiüte des Batomrties. In den Me* 

moiv. de Berlin. 1745. — Mattiere de constitu- 

[22] 
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re un echelle de Barometre, qui indique directe- 

inent la veritable pression de l’air et qui coriige 

les defauts causes par les alterations que la chaleur 

de l’air fait eprouver au Mercure, ib. 1749* — 

Sein Eloge ib. 1765. 

Ludovici, Johann Christian, königl. preuss. 

Consistorialrath , Inspector der Kircheu und Schulen 

zu Grosglogau, schrieb Disp. de effectu baptisrni. 

XI al ae . ... Zwey R-eden , die eine auf der Brand¬ 

stätte der eingeäscherten wcstphälischen Friedens - 

und Fürstenthumskirche vor Glogau, die andere, bey 

der Legung des Grundsteines zu der Neu^i 1764 

gehalten. 

Ludwig, Eugen, regierender Herzog von 

Würtemberg - Stuttgard, hon. französ. Generallieu¬ 

tenant, Ritter des heil. Geist und grossen franz. Lud- 

wigsörden, ein Sohn Carl Alexanders, geboren am 

6. Januar 1751 zu Stuttgard, wurde 1742 Oberster 

in preuss. Diensten, wohnte dein ersten und 2ten 

schlesischen Krieg bey, nahm 1749 den Abschied 

und ging in französische Dienste. So lange sein 

Bruder Carl Eugen läbte, war er beständig ausser 

Landes, als er aber diesem am 24. Octob. 1793 

in der Regierung nachfolgte, kam er in seine Län¬ 

der, beherrschte sie aber nur ein Jahr und 7 Mo¬ 

nate, wo ihn der Tod den 20. May i795 abfor¬ 

derte. §§. anonym. Schreiben an meine lieben 

Landsleute, besonders in Stuttgard, über die franz. 

Angelegenheiten. Ohne Drlickort 1792. 4. 

Ludwig, Johann Christoph—war der Sohn 

des Schulcollegen zu Nordliausen gleiches Namens, 

besuchte die dortige Schule, ging 1741 auf die Uni¬ 

versität Halle, wurde 175’ Quintus am Gymnasio 

seiner Geburtsstadt, i757 Pastor in Altondorfe. — 

S. nova act. Hist, eccl, 15. Tb. S. 71g. 

Ludwig, Joh. Christoph, der Vater des vo¬ 

rigen, war zu Nordhausen i6g5 geboren; ging in 

die dortige Schule bis in das 2 5ste Jahr, studirte 

seit 1710 in Jena und Halle, war einige Jahve 

Hauslehrer, wurde 1715 vierter College am Gym- 

nas. zu Nordhausen und sta’.b am g. Aug. 1751. 

Dunckel Nachr. von verstorbenen Gelehrten 5. B. 

S. 556 f. §§. Erotemata miscellanea, oder curiöse 

vermischte Fragen und derselben Beantwortung. 

Mühlhausen 171g. g. — Delineatio brevis, qua 

Lycei Nordhusani driginem atque propa^.tionem, 

nec non seriem rectorum ac conrectoruni, a reior- 

jnatione ad haec usque tempora latino carmine ele- 

giaco exhibet. Nordh. 1720. Fol. 5 Bog. — Lob- 

gedächtniss, worin das Andenken der Nordliausi- 

schen Bürgerineister, von den Zeiten vor und 

nach derReformation Lüfheri, bis auf das Jahr 1719, 

aufgesucht worden. Nordhaus. 1729. 4. — Auser¬ 

lesene Käthsel, nebst ihrer Erklär- und Auflösung, 

wie auch nützlichen moraübus. Erstes Hundert. 

Nordbaus. 1746. g. 2tes Hundert, ebend. 174g. 

g. gtes Hundert. Frankf. u. Leipz, 1750. ß. Kuiz- 

gefasste teutsche Orthographie. Nordhaus. 1747. g. 

— Ilistor. Untersuchung der ehemaligen Kampf-, 

Renn- und Ritterspiele. Ebend. 1750. g. — Bibli¬ 

scher Wegweiser, zur Vereinigung derjenigen Sprü¬ 

che der Schrift, welche einander zu widersprechen 

scheinen. —— Von seinem Solln, Job. Cph. heraus¬ 

gegeben. Nordhausen und Elrich, 1755.g. 1/. Alpb. 

— Omnia caute observata, d. i. Vorbedeutungen des 

Todes, Glücks und Unglücks. Nordh. 1747, g. 

Ludwig, Joliailn Gottlieb, aus dem Magde- 

burgiseben, wurde 1744 Conrector an der Dom¬ 

schule zu Reval, 1755 Subrector am Lyceum und 

i757 an de1' Dornschule zu Riga, wo er *758 
starb. Er hat wohigerathene Gedichte drucke» 

lassen. 

Ludwig, Johann Martin, der Sohn eines 

Leichenbesorgers, zu Ulm am 26. April 1745 ge¬ 

boren, studierte in Erlangen und Göttingen, war 

von 1779-bis 17S1 Pfarrvikar zu Türkheim, Gelss- 

lingen, Nellingen und Süssen, seit i7gi Diakonus zu 

Alt heim und Pfarrer in Zähringen, seit i7g4 Pfar¬ 

rer in Göttingen, seit 1790 in Pfuhl, und starb am 

11. April 1799. Weiermann S. 384. §§. Gedanken 

über einige wichtige Fehler auf lateinischen Schulen 

und deren Verbesserung. Erlangen 1776. g, — Ei¬ 

ne vorzüglich gute Lehrart bey dem öffentlichen 

und Piivatunterrichte der Kinder, empfiehlt ein er¬ 

fahrner Kinderfreund so fasslich und anschauend, 

als er nur kann, mit ganz neuen Tabellen. Ulm 

1792. g. Auf der andern Seite, wie könnten in 

unserm Vaterlande, güte, brauchbare Schulmeister, 

ohne grosso Kosten gebildet werden. Für Katholiken 

und Nichtkatholiken. 

L ü bbe, A nton Christian, nach andern Joh. 

Christian, war zu Celle 1694 geboten, studirte zu 

Jena, war 1716- Becks Respondern, lebte als prakti¬ 

scher Piechtsgelehrter in Celle, wurde gegen 1750 

Hofrath. 

Luders, Philipp Ernst, schrieb noch: Schles¬ 

wig - Giücksburgische Bey träge zur Aufnahme öko¬ 

nomischer Wissenschaften, 173g. ig Rogen. — 

Kurzes Gespräch zwischen einem Lanumanne und 

einem Prediger, worin die Materie vom L©in-Pa- 

tatos, HopLn und Kleverbau ab£ehaidelt wird, in 

Frag und Antworten abgefasset 1760. 13 Bog. g. 
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— Kurze Nachricht "wie man in der dänischen 

Ackerakademie , den Feld- und Gartenbau . vereini¬ 

gen , und allerley nützliches darin ziehen kön¬ 

ne. 1762. li Bog. 12. — Von der Wissenschaft 

das nützliche Gewächs Patatos zu pflanzen und zu 

brauchen. In Dännemarks und. Norwegens ökono¬ 

mischem Magazin. Kopenh. l.Band. S. i£7— 

Von der Bienenzucht. Ebend. 2. B. S. 295—5°4- 

Von dem rothen Klevergrass und von dem Gebrauch 

der Torferde zum Düngen. Ebend. S. 5°5— 5 16. 

Lüderwald, Johann Balthas., wurde 1762 

Doctor der Theologie — Zu seinen Schriften gehö¬ 

ren noch: Erzählung der Streitigkeit über die aus 

der lierzogl. Wolfenbütt. Bibliothek durch den Hof¬ 

rath Lessing herausgegebnen Fragmente in den actis 

Ilistor. eccles. nostii temp. 53. Theil, S. 711-777 

und ebend. 4 *• Th. S. ~ 111. — Das Denkmal 

der göttlichen Güte bey der 5° jährigen Verkündi¬ 

gung des Evangelii durch die dänischen MiSsiona- 

rien auf der Küste Coromandel, erschien in Braun¬ 

schweig 1756. 8- 7y. Bog. — Nachricht von den 

evangelischen Missionen in Ostindien, in den Jah¬ 

ren i785 und 84. In den Act. Urkunden und Nach¬ 

richten zur neuesten Kirchengescb. 1. B. 5*8 ’ 557* 

ebend. srB. S. 395-439. Ein Auszug aus dem 30. 

und 31. St. der neuern Geschichte der evangelisch. 

Missionsanstalten in Ostindien, welche der IJr. Schulz 

in Halle herausgab. Eine Fortsetzung der 12 Bey- 

träge, welche Lüderwald in den act, H. E. nostn 

tempor. mittheilte. 

Lüdke, Friedr. German, — hielt sich nach 

geendigten UnivcrsitEtsjnhren einige Zeit in Danzig 

auf, war während des 7jährigen. Krieges Aumonier 

eines königl. preuss. Regimentes, wurde nachher 

mit Spalding bekannt, eihielt das Diakonat und in 

der Folge des Archidiakonat an der Nicolaikircho 

in Berlin, verwendete sich mit vielem Eifer tiir 

die allgemeine deutsche Bibliothek (S. die Vorrede 

zum 2ten Stück des 106. Bandes). -—*. 

Lüning, Heinrich Wilhelm , war zn Verden 

rö3l geboren, wurde 1707 der erste Professor der 

Medicin in Lingen und hielt am 28« October seine 

Antrittsrede, de nobilitate et incrementis studii me- 

dici, nachdem er schon vorher in Lingen prakti- 

cirt hatte. Er stand beym König Friedrich I. in 

grossen Gnaden, der in Cleve und in Betlin selbst 

mit ihm gesprochen hatte, und ihn zum Hofrath, 

Leibarzt, Curator der Kirchen, Schulen und des 

Gymnasiums, zum Medicinal - Director des Herzog- 

tliumj Cleve und der Grafschaft Mark, auch zum 

ersten Bürgermeister der Stadt Lingen ernannte. Er 

lehnte deswegen auch viele anderweitige Berufe ab, 

übertrug seine Professur endlich seinem Schwieger¬ 

söhne, und starb im May, 1755« S. Neuss west- 

phäl. Magazin XI. Heft. S. 241. Das Herzogthum 

Neuschatel hatte ihn zum Schweitzer btirger ge¬ 

macht. — §. II. programmata ad orationes in obitum 

Th. E. et C. L. de üankelmann. — Erzählung der 

Feyerlichkeiten in der Stadt Lingen. Einige teut- 

sche Gedichte. 

Lüning, Meinhard Conrad, nicht Johann, 

der Sohn ein.s Kaufmannes zu Verden am 17. De- 

cember 1732 geboren: besuchte die Domschule sei¬ 

ner Vaterstadt, studirte drey Jahre in Güttingen und 

wurde, ehe er noch die Universität verlies, vom 

Magistrat in Verden, zum Prediger berufen, die 

Wahl ward aber, soiner Jugend wegen, vom Con- 

sistorio in Stade nicht bestätiget. Er ging darauf 

noch ein Jahfr auf die Universität Halle, wurde 

1756 Hauslehrer der Kinder des Generalsuperinien- 

denten Pratje in Stade, 1758 Feldprediger bey dem 

Lucknerischen Husarencorps , 1762 Prediger zu 

Hamelwoerden im Herzogthum Bremen, 1774 Pa¬ 

stor an der Andreaskirclie zu Verden und starb am 

27. März 1784« S. kurzgefasste Nachrichten von 

dem Leben und Schriften und der Familie J. H, 

Pratjens von dessen Sohn gleiches Namens. Stade 

1734. S. 59-64. Zu seinen Schriften gehören noch: 

Das zum rechten Gebrauch des Friedens führende 

Angedenken des Krieges. Eine Predigt. Im 3ten 

Bande der Brom- und Verdenschen Bemühungen, 

S. 1 fr. — Die Absichten Gottes bey der Verklä¬ 

rung Christi. Eine Predigt. Ebend. im 4- Bande 

S. 337 ff. Gedenkspiiiche und Aufsätze seiner 

1764 gehaltenen Predigten. Ebend. S. 5?-5 ff* — 

Beantwortung der Frage, wer war der Jüngling, 

Marc. 14, 31, Im neuen theolog. Magazin 1. St, 

S. 65 ff. Im Hannöver. Magazin stehen von ihm: 

Von der Fruchtbarkeit einer R.apsaatspflanze. Jahrg. 

1764. S. 1591. Von der guten Wirkung des Mag¬ 

neten, bey einem Halsgeschwür. Ebend. 1766. S. 

1591 ff. Die Kolraby, Rüben und Perlenrauch. 

Ebend. 1767. S. 543 ff. Von einem ansteckenden 

Husten, ebend. 1768- S. 1*99. Anfrage über den 

Fick in den Fischen, Ebend. 1769- S. 527* -— 

Von Erdbeeren, i775* S. 451*— Vom imdicini- 

sclien Nutzen der Nessel. Ebend. S. 655 *£• Metho¬ 

de, Melonen im freyen Lande zu ziehen. Ebene!. 

1779. S 202 ff. Verschiedene Gedichte, davon das 

letzte auf die Amtsjubelfeyer J. FI. Pratjens ist. — 

Die Ilameiwördische Abschieds- und Verdensche 

Antrittspredigt, nebst des Generalsuperint. Pratje 

Einführungsrede, erschien zu Stade, i775< i« gx. 

4. 7 Bogen. Die' erste ist über 1. Thess. 3» l2- 

15. die" ata über Jes. 54» 11 — *4- gehalten. In 

J, II. Pratjens landwirtschaftlichen Erfahrungen ste- 
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lien von ihm: Schreiben an den Herausgeber der 

Erfahrungen, S. 177. Einige Bedenklichkeiten ge¬ 

gen die Stalfii'itterung. S. 29N Vom Rapsaat 0. 

530. Vom Bedichten der Pferde, S, 569. Schrei¬ 

ben- über d n Vorschlag, l ein vor dem Winter 

zu säen, S. 504. Vom März-Wanzen und Viäiz- 

llocken. Alle diese Aufsätze, sind Christian Geor¬ 

ges unterschrieben. 

L ü t k e m a n n , Gabriel Timoth., Magister und 

Lehrer der schönen Wissenschaften zu Gniiswalde 

und seit 1745 Knnigl. schwedischer 11ofPrediger. 

§§. De philosophia Smensium caute et ciicumspecte 

laudanda. Gryphesw. i739- 4- — Democritum, 

Eleaticae sectae antistitem, oculorum sua sponte 

luminibus se non privasse. ibid. 1741* 4* -O0 

indifferentismo rehgionum. ib. 1742. De vera ho¬ 

minis vita ad -rationis ductum composita. ib. 4. — 

De varia literarum hunianiorum in Suecia fortuna. 

P.I — III. ibid. 1743— 1 745- 4- 

Lüttmann, Matthias, war der Sohn eines 

Oberalten in Hamburg, am 51. October 1708 ge¬ 

boren : stndirte auf dem dortigen Gymnasio und in 

Jena, wurde den 1. Junius . 1 742 Pastor an der 

heil. Geistkirche zu Hamburg und den 7. Junius 

d. J. Pastor am Gasthause, hatte 1756 den 26 Oct. 

die Freude seine Eltern bey ihrem 50 jährigen 

Hochzeitfeste einzusegnen, und starb am iß. Aug. 

1772. S. nova acta Hist. Eccl. XII. Bd S. 775. Zu 

seinen Schriften gehören noch: Dank - und freuden¬ 

volles Hallelujah hochbegnadigter Fiommen, über 

Ps. 126, 3- Hamb. 1756. 4* Auf ^as Jubelhoch¬ 

zeitfest seiner Eltern. Im Denkmal der Jubelfreude 

u. s. w. Und in Götzens Sammlung auseilesener 

Kanzelreden, S. 463 ff. Heilsame Anweisung, wie 

man sich bey Erfahrung göttlicher Srrafgeiichte zu 

verhalten, über Klagl. Jevem. 5. v. 59 — 42. Nach 

der Einäscherung der Michaeliskirche 1750. 4. — 

Die Glückseligkeit der Kirche N. T. als eine herrli¬ 

che Folge der Ausgiessung des heil. Geistes über 

Ezech. 47, 1 — 12. In Götzens neuer Sammlung 

auserlesener Kanzelreden. 1. ffh, S. 10J ff, 

Luft, Johann Peter, — war anfangs Frey- 

tagsprediger, dann Morgenprediger in Strassburg, 

Wurde Dr. der Theologie u. s. w. 

Lund, Christian Ernst, wurde zu Uldernp 

unweit Glücksburg, nicht Glückstadt, den 13. Mniz 

»685 ge6°ren» wo sein Vater Philipp, 46 Jahre als 

Preiliger stand. Von diesem und einigen Hausleh¬ 

rern unterrichtet kam er in die Sonderburger Schule 

1601 aut die Universität Wittenberg, 1604 wurde 

er Lehrer der Kinder des geherin. Raths Bfohm zu 

. . . Ur\ . . ... v , 
Preetz, führte den Jüngsten’ 1606 auf die Univer- 

sitä Kiel, lebte von 1707 bis 1709 als Informator 

in Flensburg, wurde 1709 Quiutus an der Schule 

zu Mensburg, 1712 Dia Konus an der Johanniskir¬ 

che, hielt von 1715 bis »724 zugleich die Mon- 

tagspredigten im Kloster, ward 1720 Diakotms an 

der Ni oiatkirche, 1724 Ilauptpastor an derselben 

»735 Präpositus , 1758 Consistorialrath mit Sitz 

und Stin nie zu Gottotp, leimte mehrere auswärtige 

Anträge ab, versah zweymal die Vices des Gene- 

r alsuperintendenten, feytrte den 1 5. Junius 1762. 

sein Annsiubelfest und starb den 21. Jan. 1767. 

\ gl. Möller histor. Nachv. von der Johanniskirche zu 

Flensburg 1762. 4. S. 54 — 56 und von den Dia- 

honis an dieser Kirche, Flensb. 1763. 4. S. 33 — 

38. Na ehr. von Niedersäch*. berühmten Leuten, 

Harb. 1769. 2r ß. S. 29 — 40. — §§. Belicht 

von einem merkwürdigen Casu der in der I'lens- 

btirgisclun Präpositdr bey Abschaffung des Ex ucis- 

mi vorgefallen d. d. 9. Febr. 1745. In den Zusä¬ 

tzen zu der hisroiis lien Nachricht von dem in den 

Heizogthünr. Schleswig und Holstein bisher bey Oev 

Tanfe gehr buchten Exorcismo. S. dänisclie Biblio¬ 

thek. 6s Stück p. 124 ff. unt Krafts ausführliche 

Thstoiie vom Exorcismo. Sect. IV §.6. p. 1037 ff. 

Das Muster einer Gottgefälligen Jubelteyer, an dem 

von Inro Kon. Maj. zur dankbaren Er inriei un» der 

von Gott bisher ei halt enen 5oojähr. Ei bfolge, aus dem 

Odenburg. Hause, am Jubelfest d. 2{j. Oct. 1749 

über Psalm 89, 1 6. gehalten, Flensburg 1750. 4. 

Einweihungsrede des neuen Altais in der Nicolai¬ 

kirche zu Flensburg, am 4. Advent 1749. Flens¬ 

burg 1750. 4- 4! Bog, Ansprache, an die- Langen- 

horner Gemeine; sie stehet vor zwey Tiauer- und 

Gedächfnissieden von II. Petersen und Job. Matthie- 

stn, aut den Ilauptpastor Pet. Casp. Jessen. Flensb. 

1751. 4. — Die Verbindlichkeit eines Lehrers, 

seine Seele an seinem Jnbelrage besonders zum Lo¬ 

be Gottes zu eiw cken. Am Sonntag Trinität. 1 762 

gehalten, über Job. 3, 1 — 16. Flensburg 1762 4. 

Die Dankopfer, die wir iu unstrm dänischen Zion, 

Gott schuldig sind. Zum Gedächtnis^ der vor ioo 

Jahren eingerollt ten Souveränität in Dänemaik, am 

16. Oct. 1700 angeoidneten Dankfeste, über Ps. 28, 

50. 51. Fiensbarg 1760 4* — Standrede bey der 

Bahre des Rectors, Job. Möller d. 6. Nov. 1725. 

—- Nachricht von den Separatistischen motibus in 

der Landschaft Bredstt d. — Si- ben iatt mische Re¬ 

den. — Acht und zwanzig Gedichte bey verschie¬ 

denen Gelegenheiten. 

Lutz, Johann, aus Lindau, geboren den 17, 

JanuaT 1714, stndirte von 1731 bis 1754 die Rechts¬ 

wissenschaften in Leipzig, hielt auch am 1. Octb. 

1734 0l8 Piäses eine Disputation , de haimonia ju- 

ris naturae et ciimiiralis in doctima ue unputauoire 

•r 
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Criminis attentati, widmete sich nlsdcnn den theo¬ 

logischen Wisseiisclia.t-n , wmde den 6. Octob. 

1757 Eegarionsprediger bey der kön. schwedischen 

Gesanüsrliiiit in Wien, 1733 d. 3i)* Oct. Adjunct 

des Ministei'ii , Pfaner zu AesTiach uttd Präceptor 

der dritten lateinischen Classe in I.indau, 174° or¬ 

dentlicher Stadtprediger, Co. sistot ialrath und Biblio¬ 

thekar, gegen I5 4 vorderster geistlicher Beisitzer 

des Consistuiii und Ehegerichts, aucli Visitatoi dev 

vier lateinisch 11 Classen, starb .... S. Beyfräge 

zu den aci. Hist. eccl. p.r Band 613. 5r 4 j4. act. 

Hist. eccl. 51- Land S. iogt. §§. Predigt auf den 

1 od Kaiser Kails VI. das pflichtschuldige Gedächt- 

niss christl. Monarchen, nach ihrem Tode: über 

2. Sam. 3, 5g. Predigt nach der Wahl Franz I. 

das Gottgefällige Verhalten neu gehorsamster Reichs* 

tuiterihaneu, an ihres Kaisers Fest, über Hos. 7, 5- 

Idas mit freundlichen und t*östlichen Worten von 

Gott aufgerichtete Zion, Prebigt, auf die Kivch- 

weihfeyer zu Aeschach, 174g über 1. Mos. 15, 1. 

Feyei liebes Jubelztugniss d 1 Andacht , Fieude und 

Dankbarkeit des Eindauischen Zions, über den im 

Jahve 1 555* den 25. Septemb. zu Augsburg ge¬ 

schlossenen Religion sfr ieden. Lindau 1755. 8* l5- 

Der Entwurf zu seiner Jubelpredigt ist in den actis 

llistor. eccl. XTX. Baud S. g55 abgedvuekt. — Der 

heilige Geist, ein Schulgeschenk. Lindau 1742. 4. 

Der bey den Kranken - .und Steibebette aufgerich¬ 

tete Bet- und Dankaltar, oder vollständiges Kranken- 

Gehetbuch. Lindau 175-1. 3. 

Lynar, Heini ich Kasimir Gottlob, Graf, war 

der vierte Sohn des Grafen .Rochus Friedr. zu Ly¬ 

nar — studiite zu Kloster Bergen und in Leipzig 

die Theologie, begab sich darauf zu der evangeli¬ 

schen Bi tideigemoine in Eislebeh , Herruhnth und 

Nisky, ihr mit seinen Einsichten zu dienen, un- 

tetiichtete eine Zeitlang die Kinder deiselben, ver¬ 

lies 1774 diese Gemeine, hielt sich in Leipzig auf, 

privatisii te, seit 1736 in Jena. S. Büschings Bey- 

träge zur Lcbensgeschiclue denkw'ü»diger Personen, 

41 Th. S. 191 ft'. 

Lüssmann, Job. I.udolph, gewesener Predi¬ 

ger zu Kloster Meding im Lüneburgischen und 

nachher Superintendent zu Fallersleben. §§. Histo¬ 

rische Nachricht von dem Uisprung, Anwaclis 

und Schicksalen des Klosters Meding, dessen Pi ob¬ 

sten, Pviounnen und Abbatissinnen, auch liiinebm- 

sieu Gebräuchen und lutherischen Predigern, nebst 

dazu gehörigen Urkunden und Amtet kungen bis 

auf das Jahr 176g. fortgesetzt. Mit Kupfern, Halle 

1772. 4. 2-yo S. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Buchhändler - Anzeigen. 

Neue Verlagsl-ücher der Buchhandlung des 

Waisenhauses in Halle. Jubilate - Messe 1309. 

Basreliefs, historische. Mit einer Vorrede vom 

Hrn. Hofr. Remer in Helmstädt. Zweyte ver m, 

Aufl. 3. 

Auch unter dem Titel: 

Historische Gemälde in Dat Stellungen ausgezeich¬ 

net mei kvviii dxger Scencn aus der Geschieht* 

früherer Jahrhunderte. 8- geh. 1 Thlr. 4 gr. 

Biograph, der, oder Darstellung merkwürdiger 

Menschen der drey letzten Jahrhunderte. 8*Band, 

gr. 8- geh. 1 Tklv, 16 gr. 

Bacher, D. C. F. I\, Systematische Darstellung 

des im Königr. Westphalen geltenden Napoleoni- 

schen Privatrechts. 2 Bände, gr. 8- 2 Thlr. 8 gr. 

Dictionnaire nouveau fran^ois et allemand, allemand 

et iran^ois, contenant tous les mots usites des 

der.x iangues, proverbes , gallicismes et germa- 

nismes, par Francois Iloux:. Onzieme Edition, 

revtte ct augmentee. gr. 3. 3 Thlr. 

Euklid’s Elemente, 15 Bücher, aus dem Griech. 

übersetzt von Joh. Friedrich Lorenz. Aufs neue 

hei ausgegeben von Dr. Karl Mollweide. Dritte 

verb. Ausgabe, gr. 8- 1 Thlr. 16 gr, 

Fabii’s, D. J. E., Anhang zur i2ten Auflage des 

Abusses der Geographie; enthält die seit dem 

zwischen Frankl eich-und Oesterieich zu Pressburg 

den 2b. Dec. 1805 abgeschlossenen Fliedenstrak¬ 

tat bis zum Febr. 18°9 wichtigen politischen 

Veränderungen. 8- 2 gr. 

Grens, D. F. A. C., Grundriss der Chemie. Nach 

den neuesten Entdeckungen entworfen zum Ge- 

biauch akademischer Vorlesungen und zum Selbst- 

luitonicbte eingerichtet. 5te verb. und umgfänd. 

Ausgabe. Heraiisgegeben von D. C. F. Bitcholz, 

Zwey Thelle. gr. 3- 4 Thlr. 

Jnstini historiarum iibri XLIV. Editio V 8- 4 gr. 

Leben, Chaiakrer und Verdienste D. Johann August 

Nösselts. Nebst einer Sammlung seiner zum 

Theil ungedruckten Aufsätze, Brieie und Frag¬ 

mente. Herausgegeben von Dr. A. H. Niemeyer. 

gr. 8- 1 Thlr. 16 gr, 

Niemeyers, D. A. H., Lehrbuch für die obern Re- 

ligionsclassen gelehrter Schulen. Fünfte Auflage. 

P- 8- 16 gr. 
Saliustii, C. Crispi, Cpera, cum historiarum fragmen- 

tis, du ab us epistolis al C. Caesarem, et uecla- 

mationibus una in Ciceronem, in Saliusuum al- 

teia. Editio emendatior. ß. 6 gr. 

V 



In Commission: 

v. Kropfs, P. C., System und Grundsätze bey Ver¬ 

messung, Eintheilung, Abschätzung, Bewirt¬ 
schaftung und Cultur der Forsten. Nebst beiläu¬ 

figer Berichtigung verschiedener in den Iorst- 

handbüchern des Oberforstmeisters von Bmgsdorf 

enthaltenen Lehren. Mit Kupf. gr. 8- 5 Thlr. 

Wochenblatt, hallisclies, patriotisches, äuf das Jahr 

1Q0C). Zur Beförderung nützl.Kenntnisse u. wolil- 

thätiger Zwecke , herausgegeben von I). A. II. Nie¬ 

meyer und D. H. B. Wagnitz. 3. 1 Thlr. 

Bey C. F. Amelang in Berlin ist erschienen 

und in allen guten Buchhandlungen Deutseh¬ 

lands zu haben: 

Bulletin des Neuesten und Wissenswürdigsten aus 

der Naturwissenschaft, so wie den Künsten, Ma¬ 

nufakturen, technischen Gewerben, der Land¬ 

wirtschaft und der bürgerlichen Haushaltung, 

für gebildete Loser und Leserinnen aus allen Stän¬ 

den; herausgegeben von Sigismund Friedrich 

Hermbstädt, Koni gl. pr. Geh. Bath. Ein Jour¬ 

nal in monatlichen Heften, gr. 3. Jan., Febv., 

März, April, May und Juni-IIeft, Sauber broch. 

a 16 gr. Cour. 4, Thlr. 

Blätter # 
dem Genius der Weiblichkeit geweiht von Fried¬ 

rich Ehrenberg, hon. pr. Hofprediger zu Berlin, 

g. 23 Bogen, sauber broch. 1 Thlr. ig gr. 

Chauffours des jfingern, Betrachtungen über die An¬ 

wendung des kr.is, Decrets vom sj. März lS08» 

in Betreff der Schulufordcrungen der Juden. Aus 

dem Französischen übersetzt und mit einer Nach- v 

gchrift begleitet von Fi redlich Buchholz. 8» 

12 gr. Cour. 

Forrney, Dr. Ludwig, über den gegenwärtigen Zu¬ 

stand der Medicin in Hinsicht auf die Bildung 

der künftigen Aerzte. g. broch. 12 gr. Cour. 

Friedrich Buchholz’s kleine Schriften historischen 

und politischen Inhalt 54 Bogen in g- sauber 

brochirt aufDruckp. 3 Thlr. 8 gr> Auf Schrbp. 

3 Thlr. 16 gr. auf engl. Velinp, 4 Thlr. Cour. 

Apologie des Adels, gegen den Verfasser der soge¬ 

nannten Untersuchungen über den Geburtsadel; 

von Hans.Albert Freyliern v. S... g. brochirt 

12 gr. Cour. 

Frankreichs neue Wechselordnung, nach dem bey- 

gedruckten Gesetztexte der ofhciellen Ausgabe 

übersetzt; mit einer Einleitung, erläuternden An¬ 

merkungen und Beylagen, herausgegeben von D. 

Fr. Grattenauer. gr. Q. broch. i6gr. Cour. 

Zu den bewährtesten Mitt»ln, Schulkinder im 

Aufmerken, Nachdenken und Sprechen zu üben, gehört 

gewiss auch das in so mancher andern Hinsicht so 

nützliche Kopfrechnen; und versteht es der Lehrer 

diese Lection interessant zu machen, so ist sie dem 

Schüler gewiss auch eine der angenehmsten und 

willkommensten. — Dazu gehört aber, dass der 

Lehrer vom Leichtern zum Schwerem fortschreitet, 

dass er den Stoff zu seinen Aufgaben ans den näch¬ 

sten Umgebungen der Kinder und von ihren jetzi¬ 

gen oder künftigen Verhältnissen entlehne, dass 

er also insbesondere zu Kopfrechnungsübupgen für 

Mädchen andere Aufgaben wähle, als zu denen 

für Knaben. — Für jene veranstaltete der durch 

mehrere Schul Schriften rühmliclist bekannte Herr 

Vicarius Baumgarten vor Kurzem eine Sammlung 

praktischer Aufgaben, die so allgemeinen Beyfall 

fand, dass ich ihn um Bearbeitung eines ähnlichen 

Buches für Knabenschulen ersuchte, in dem ganz 

die in jenem gewählte Form und Methode beybe- 

halten und nur dahin abgeändert werden möchte, 

dass die Aufgaben aus der Knabenwelt und von 

den verschiedenen bürgerlichen Geschäftsarten ent¬ 

nommen würden, deren einer sich der Knabe der¬ 

einst widmet. Auch diese zweyte Sammlung hat 

so eben die Presse -verlassen und ist unter dem 

Titel: 

Aufgaben zur Ucbung des Kopfrechnens in Knaben¬ 

schulen über Gegenstände der Beschäftigungen des 

Handwerkers, des Kaufmanns, des Oekonojnen etc. 

in stufenweisen Fortschritten vom Leichtern zum 

Schwerem; für 12 gr. in allen guten Buchhand¬ 

lungen zu haben. 

TK. Heinrichshofen, 

Buchhändler in Magdeburg. 

Zur Verhütung möglicher Collisionen wird 

hiermit bekannt gemacht, dass von der in Paris 

eben erschienenen Voyage en Espagne par Lantier 

(Verf. der voyage d’Antenor en Giece) bereits eine 

deutsche Uebersetzung unter der Fresse ist. 

A u c t i 0 n. 

Den 15. August und folgende Tage wird in 

Ilelmstädt die Bibliothek des geh. Justizratks Hä- 
berlin öffentlich verkauft werden. Der Catalog ist 

an die Buchhandlungen und Antiquars versandt. 

Aufträge besorgt der Buchhändler 

L. G, Flickeisenf 
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FÜR 

LITERATUR UND KUNST 

ZUR N. LEIPZ. LIT, ZEITUNG GEHÖREND. 

23. Stück. 

Sonnabends, den 10. J u n y 1 Q o g. 

Chronik des reformirten Collegiums zu Säros- 

Patak in Ungarn. 

Es ist gewiss eine Sehenbeit, in irgend einer pe¬ 

riodischen Schrift, nähere Nachrichten vom refor¬ 

mirten Collegio zu Saros-Patak zu finden. Die 

Verfasser des Ungarischen Merkur beklagten sich 

darüber im Jahre »787 "dt Recht, und noch heu¬ 

te scheint diese Klage nicht ungerecht zu seyn. 

Es kann nicht geleugnet werden, dass diese Schuld 

an den Professoren liegt, die fast keine Sorge tra¬ 

gen, vom Zustande und von der Verfassung dieser 

hohen Schule an gehörigen Orten Nachrichten mit- 

zutheilen jind den R-uhm derselben , welcher doch 

mit dem ihrigen in nothwendigem Zusammenhän¬ 

ge ist, zu erweitern. Diess ist die Ursache, dass 

die Zusammenhaltung der beyden reformirten Col- 

legien zu Saros Patak und zu Debreczin in der 

Schwärmerischen Statistik von Ungarn zum Vor- 

tlieile des letztem ausgefallen ist. P>ey diesem all¬ 

gemeinen Stillschweigen, aufgefordert von einem 

verdienstvollen Manne, entschloss ich mich, eine 

kurze Geschichte dieses Athenäums, wovon ich ein 

Mitglied zu seyn die Ehre habe, zu entwerfen, uud 

von der gegenwärtigen Verfassung desselben , eini¬ 

ge , obgleich sehr unvollkommene Nachridkten 

mitzuthcilen. 

Der erste Grund zum reformirten Collegio zu 

Saros-Patak, ward um das Jahr 1551-durch Peter 

von Pereuyi gelegt. Er war ein Sohn Emrichs v. 

Perinyi, Statthalters von Ungarn, und Erbe der 

Herrschaft von Patak. Die ersten Lehrer waren 

darin Stephan Kopdesi und Michael 'Sztardi, gewe¬ 

sene Franziskaner Mönche, (auch das Collegium 

war vorhin ein Franziskaneikloster, welches der 

dieser Schule angebliebene Name Collegium auch 

zeigt), Männer, die auch in der Reformationsge- 

schichte Ungarns eine ausgezeichnete Stelle einneh- 

men. Dieser Anfang war aber, wie man es leicht 

denken kann, sehr gering, und die ganze Anstalt 

war nicht bedeutender als eine gut eingerichtete 

Trivialschule. Erst im Jahr 1549 machte Gabriel 

von Perenyi, ein Sohn des voiigen, diesen Ort 

zu einem wahren Sitz der Musen, und bewiikte 

durch die Stiftungen, welche er für die Lehrer 

und Lernenden gemacht hat , dass darin auch 

die hohem Wissenschaften, Theologie, Philo¬ 

sophie und die orientalischen Sprachen gelehrt 

Wurden. 

Im Jahre 1576 erhielt das Schloss und die 

Herrschaft von Patak Franz Dobö von Rnfzka, mit 

seiner Gemahlin Maria vonPersnyi. Er war nicht 

minder-ein eifriger Beförderer und Beschützer die¬ 

ser Musenanstalt. Die Gebäude wurden durch ihn 

erweitert, und die Einkünfte der Schule ansehnlich 

vermehrt; auch setzte er mit seinen eigenen Ko- 

steil viele • Studenten in den Stand, die ausländi¬ 

schen Universitäten zu besuchen. Nach seinem To¬ 

de , im Jahre 160g, kam der Maiktflecken Patak 

in den Besitz Michaels von JLordnJfi, der im Jahre 

1614 ohne männliche Ei ben verstai b. Seine Toch¬ 

ter, Susanna von Lordndfi , weiche eine Pflegt mut¬ 

ter der Pataker Musen genannt zu werden verdient, 

brachte diese Schule , mit ihrem Gemahl Geov 

Rdkoczy dem I. m einen solchen Flor, dass sich 

mit ihr, zu jener Zeit, keine der protestantischen 

Schulen in Ungarn messen duifte. 

Als Georg Fidkoczy I. im Jahre 1650 das 

Grossfürstenthum Siebenbürgen erhielt, wandte er 

allen Fleiss an, dieser hohen Schule, mit dem da¬ 

mals blühenden Bethlenischen Collegium zu Weia- 

senburg (Kdroly-Fejervdr) gleiche Einrichtung zu 

[25] 
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geben. Zu diesem Ende vermehrte er reichlich 

die Stiftungen derselben, Hess neue Gebäude auffüh- 

ren, stellte 5—4 Professoren an, die er meistens von 

seinem eigenen Gelde besoldete. Er staib im Jahre 

164S. Nach dem Tode dieses erlauchten Gönners, 

zog seine edelmüthige Wittwo Susanne von JLordnd- 

fi, mit ihrem Sohne Siegmund Rdköczy im Jahre 

1649 von Siebenbürgen nach Patah. Daun trug 

sie keine Sorge so sehr am Herzen, als diese Er¬ 

ziehungsanstalt zur möglichsten Vollkommenheit ge¬ 

bracht zu sehen. Einen grossen Theil ihrer Güter, 

ja selbst die Ruhe ihres Lebens opferte sie dem 

Wohl dieser Schule auf. Im Jahre 1650 berief 

sie den berühmten Schulmann, Joann, Arnos Come- 

nius aus Mähren nach Patak, um die Lehrmethode 

auf einen besseren Fuss zu setzen. Bald darauf 

verschaffte sie zum grossen Vortheile dieser Schule 

eine Buchdruckerey und verordnete, dass die Lehr¬ 

bücher und die von grossem Studenten ausgearbei¬ 

teten Abhandlungen (Dissertationes) gedruckt wer¬ 

den sollten. An Aufmunterung hat es unter ihrer 

mütterlichen Aufsicht nicht gefehlt. Sie führte Cu- 

ratoren der Schule von weltlichem Stande ein. Del’ 

erste Curator dieser Art war Andreas von Iilohu- 

sitzki. Die Anzahl der Professoren wuchs auf 5. 

Der jährliche Gelialt der Lehrer in den niedern 

Classen, die aus den Studenten gewählt wurden. 

Ward festgesetzt. Sie schenkte noch diesem Collc- 
<7> 

gio ansehnliche Güter, vermehrte die Bibliothek 

desselben mit vielen guten und brauchbaren Bü¬ 

chern, die sie aus fremden Landen auf eigene Ko¬ 

sten bestellte. Sie verwandte noch zur Vermehrung 

derselben , die zahlreiche und köstliche Büchersamm? 

lung ihres vielgeliebten, aber im Jahre 1652 ver¬ 

storbenen Sohnes Siegmund Rdköczy, kurz, durch 

ihre grossmüthigen Aufopferungen und sorgfältigen 

Bemühungen, brachte sie den Wohlstand und die 

Vollkommenheit dieser hohen Schule , auf einen 

Grad, den sie nach ihrem Tode in allen Stücken 

nie erreichen konnte. 

Nach dem Tode dieser wolilthätigen und gross¬ 

müthigen Fürstin, der im Jahre 1660 erfolgte, sam¬ 

melten sich drohende Wolken über diesem Collegio, 

und brachen allzubald mit fürchterlichem Gewitter 

aus. Sophia Bdthori, die Wittwe Georg II. lid- 

köczy kehrte, gleich nach dem Tode ihres Gemahls, 

wegen dessen Hand sie die katholische Fieligion 

verlassen hatte, zur Religion ihrer Väter zurück, 

tammt ihrem Sohne Franz dem Ersten Rdköczy, 

und wurde eine wüthende Verfolgerin dieser Schule. 

Im Jahre 1671 entzog sie ihr alle Güter, und Einkünfte, 

welche dieses Collegium, kralt der alten Legaiio- 

nen und Geschenke, genoss; jagte die Lehrer und 

Lernenden weg, und übergab die Schulgebäude, 

und den Stiftungsfonds dessefben den Jesuiten, wel¬ 

che die Urheber dieser Verfolgung waren. Die 

ausgetriebenen Lehrer und Schüler wanderten einige 

Zeit ohne Sitz und Stätte herum. In dieser trau¬ 

rigen Lage flüchteten sich die Professoren Ioliann 

I'ösahdzi und Michael Buzinkai mit «inigen Studen¬ 

ten nach Debreczin, und brachten da einen grossen 

Theil d es Winters zu; sie retteten auch einen Theil 

der Buchdruckerey und Bibliothek dahin, fertigten 

eine Bittschrift nach Siebenbürgen aus, worin sie 

um Hülfe gegen solche Gewalttätigkeiten aufs in¬ 

ständigste baten. Bald darauf, im Jahre 1672, am 

Anfänge des Frühlings, wanderten sie nach Sieben¬ 

bürgen , wo sie der Grossfürst Michael Apafi gnä¬ 

dig aufnanm, und ihnen zu Weissenburg an der 

Stätte des Bcthlemisclien Collegiums einen festen 

Sitz anwies. Am ersten Sonntage, als dies» wan¬ 

dernde Collegium in Siebenbürgen angekommen war, 

hielt der Professor Johann Tösahdzi in Gegenwart 
o 

des Fürsten und der Siebenbürgischen Stände eine 

Predigt, worin er das traurige Schicksal dieser 

Schule mit den rührendsten Worten schilderte. Den 

Text nahm er aus dem Buch der Richter 17. V. g. 

Ich hin ein Levit von Bethlehem Juda, und wande¬ 

re, ivo ich hin kann. In den folgenden 10 Jahren 

war zu Patak keine Schule. Im Jahre lögi kam 

ein Theil der Studenten, und späterhin auch ihr 

Senior aus Siebenbürgen nach Patak zurück. Da 

sie einige Jahre keinen öffentlichen Lehrer hatten, 

haben sie nur zusammen gelernt, Knaben gelehrt, 

und gingen als Schullehrer in die reformirten Ge¬ 

meinden hinaus. Aber im Jahre 1636 erhielten sie 

Johann Cstcsi den .Aelteien zum Lehrer, der über 

22 stürmische Jahre lang ein eifriger Beschützer und 

Erhalter dieses wandernden Collegiums war. Ich 

sage wandernden: denn gleich im folgenden Jahre 

1637 ward es wiederum,zerstreuet: die Schulge¬ 

bäude wurden eingenommen und die Studenten 

ausgetrieben. Dann wandte sich ein Theil derselben 

wieder nach Siebenbürgen, und ein anderer lief 

nach Vilma'ny, einem Dorfe in der Abaujvärer Ge¬ 

spann sebaft, von da nach Göncz, einem Marktfle¬ 

cken daselbst, und Hess sich dort im Jahre 1637 im 

Julius nieder. Bald fing dieses Collegium auch 

hier fortzukommen turd zu blühen an. Aber nach 

S Jahren musste es auch diesen Ort räumen. Die 

au3getriobenen Professoren gingen dann von ihren 

Schülern begleitet nach Kaschau und schlugen ihr 

Zelt in der Stadt auf; sie wurden aber allzubald 

in die Vorstadt verlegt, wo sie an der angewiese¬ 

nen Stätte neue Wulnisitze baueten, und sich über 

alle Hoffnung vevroehreten. Doch liier konnten sie 

auch nicht lange ruhig bleiben. Denn im Jahre 1705 

und dem folgenden ward Kaschau durch die wü- 

tlienden Kurutzer eingenommen, und auch diese 

Schule zerstört. Der Professor hielt den Sturisn, 
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unter vielen Mühseligkeiten in der Citadelle aus; 

die Studenten verliesscn mit Genehmigung des Com- 

mandantcn ihren Wohnplatz, ur.d gingen im Jahre 

1709 nach Patak zurück. Die verwüsteten Schul¬ 

gebäude waren , durch die Bemühungen des Profes¬ 

sors Cstcsi von milden Beiträgen ausgebesseit. 

Im Jahre 1710 wüthete zu Patak eine Pest, 

welche den Professor Stephan Simündi und viele 

Studenten weggerafit hat. 

Im Jahre 1711 und besonders 1714 ward diese 

Schule wieder mit Gewalithätigkeit bedroht, aber 

in demselben Jahre liess ihr der Kaiser Karl VI. 

Gerechtigkeit wiederfahren, und bestätigte sie durch 

ein besonderes Decret. Seit dieser Bestätigung sei¬ 

ner Gerechtsame geniesst dieses Collegium dio voll¬ 

kommenste Ruhe, und steigt von Zeit zu Zeit, 

mit Riesenschritten auf eine höhere Stufe der Cul- 

tur und Vollkommenheit. 

Den blühenden Zustand, in welchem sich 

gegenwärtig das reformirte Collegium zu Saros-Pa¬ 

tak befindet, hat es vorzüglich den rastlosen Bemü¬ 

hungen des würdigen Obercur ators, und berühm¬ 

ten Staatsmanns Herrn Josephs Vay von Vaja, k. k. 

Hofraths und Beysitzers der obersten Justizstelle 

( Septemviral - Tafel) in Ungarn, zu danken, dessen 

väterliche Sorge nichts unversucht lässt, es noch 

auf einen höheren Grad des Wohlstandes und des 

Glanzes zu bringen. Dieser ungarische Zedlitz Lat 

cs mit gelehrten und tüchtigen Professoren besetzt, 

die ihrem Amte vollkommen gewachsen sind, und 

ihren Pflichten mit unermüdetem Fleisse obliegen. 

Hier folgen sie nach der Ordnung ihres Lehralters, 

welches ohnehin den Rang unter ihnen zu bestim¬ 

men pflegt. 

Johann Szonibatlii. War zu Rima Szombath ge¬ 

boren. Er lehrt die Geschichte, Statistik und la¬ 

teinische Redekunst. Als er in diesem Collegio 

seine Studien lühmlichst geendiget hatte, begab er 

sich im Jahre 1774 auf ausländische Universitäten. 

Er besuchte vorzüglich Holland und die Schweiz, 
D 

und wohnte den Vorlesungen der dasigen gelehrten 

Professoren fleissig bey. Er hielt sich einige Zeit 

auch in Paris auf. Als er in sein Vaterland mit li- 

terarischen Kenntnissen bereichert zurückkam, ward 

er von den Curatoren des Collegiums zum Profes¬ 

sor aller erwähnten Wissenschallen erwählt und im 

Jahre 1783 den 14. Januar öffentlich angestellt. Bey 

dieser Gelegenheit hielt er eine Antrittsrede De 

meritis llistoriae projanae in Religionen!. Diese Re¬ 

de ist in reinem Latein geschneiten, und verdiente 

auch in Ansehung ihres Inhaltes mehr gedruckt zu 

werden, als der schwülstiga und langweilige Ser- 

mon des hiesigen Ex-Professors Davids Szabb von 

Bartzafalva. Es sind bereits 25 Jahre, dass Herr 

Szornbathi sein Amt zur allgemeinen Zufriedenheit 

führet. Er ist vorzüglich in der vaterländischen 

Geschichte stark bewandert, und ein Mann von ei¬ 

sernem Heisse. Seine gedruckten Schriften sind: 

Exercitatlo de Praescientia futurorum Contingen- 

tium. Trajecti ad Rhenum 1778. 4- 

Eine Leichenrede unter dem Titel: 

Ä legföhb Jörol valo behelgetes (Reda vou dem 

höchsten Gut). Kassan, 4» 

J. A. Comenii orbis pictus. 

A 23 C Könyvecske (AB C-Büchlein). 

Ueberdicss einige Aufsätze in der Zeitschrift 

von und für Ungarn von Ludwig von Schedius. 

Er hält noch verschiedene ttngcdruckte Schrif¬ 

ten unter seinen Händen, welche vorzüglich für die 

vaterländische Geschichte und Literatur sehr wich¬ 

tig sind. Seine Schüchternheit und der Mangel an 

Aufmunterung sind Schuld daran, dass diese treff¬ 

liche Schriften noch nicht ans Licht getreten sind. 

Er pflegt zu sagen: Man muss die Feder sehr ge¬ 

schickt ergreifen, wenn man für die gelehrte Welt 

etwas schreiben und ihr vor die Augen legen will. 

Alexander von Kövy. Lehrt das vaterländische 

und Kircbenreclit, wie auch die politischen Wis¬ 

senschaften. Vordem war er ein beeideter Advo¬ 

kat bey der künigl. Tafel zu Pesth. Er ist bey 

diesem Collegio im Jahre 1793 den 15. November 

als Professor der erwähnten Wissenschaften ange- 

etellt worden. Sein Lehramt bekleidet er also seit 

13 Jahren, mit einem ausgebreiteten Ruhm, der 

nur sehr wenigen Lehrern zu Theile werden kann. 

Ungarn hat gewiss W'enige Professoren aufzuweisen, 

die ihm au die Seite gesetzt werden könnten. Sein 

Vortrag ist lehrreich und angenehm zugleich. Aus¬ 

ser seinem juridischen Fach, worin er ein wahrer 

Meister ist, ist er noch in vielen andern Wissen¬ 

schaften sehr bewandert. Der Piuhm und der aus¬ 

gebreitete Name dieses Mannes lockt ihm von den ent¬ 

ferntesten Gegenden Ungarns Zuhörer* herbey. 

Dieser brave und gelehrte Mann ist nicht 

bloss in den Grenzen seines Vaterlandes be¬ 

kannt. (Siehe Grellmanns statistische Aufklärungen 

über wichtige Theile und Gegenstände der öster¬ 

reichischen Monarchie, gr Band. Göttingen 1803.) 

In dem erwähnten Werke witd gesagt, dass die 

juridischen Wissenschaften in Ungarn eine bessere 

Form angenommen heben, seitdem der Hr. Kövy auf dem 

[23 *3 
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Collegio zu Saros-Patak als Professor des vaterländi¬ 

schen Rechts angestellt worden ist. Seine gedruck¬ 

ten Schriften sind : 

Elementu J ärisprudentiae Hungariae. 8 • Cassoviae. 

D ieses Werk ist schon zum viertenmale aufge¬ 

legt, doch fühlt man immer Mangel an den Exem¬ 

plaren desselben. In der Allgem. Literatur-Zeitung 

vom Jahre igoo Monat Decemb. Nr. 541. wird es 

als ein Meisterstück gepriesen. 

Al JMagyar Torvcnynek röricl Summaja. (Kurze 

Summe des ungarischen Rechts.) g. 

Joseph Rozgonyi , Enkel des Prof. Csecsi, lehrt 

die Philosophie. Er besuchte die ausländischen Uni¬ 

versitäten, und hielt sich unter andern auch in 

England auf. Er war schon seit 7 Jahren Profes¬ 

sor der Philosophie auf dem reformirten Gymnasio 

zu Losontz, als er nach Patak als Lehrer der Phi¬ 

losophie irn Jahre 17^8 berufen waid. - Er hielt 

den 2. Mav eine Antrittsrede: De Socratica phi- 

losophandi ratione , temporihus nostris revocanda, 

Weich, ganz gegen die Kantianer gerichtet war, 

mit welchen er im offnen Felde steht. Seine Schlit¬ 

ten sind: 

Dubia de Initiis Transcendentalis Idealismi Kantiani. 

g. l:e»t. i?y2. 

Jo Gymnasium, g. Pest. 179I, 

Eine Leichenrede inner dem Titel: 

Ditsosseg Korona] a, mellyet nehai ii. Fl. B, Grof 

Szeki Teleki Josef jejere lett. 4. 

Ar tijj AB Ces Könevre valö Berezetes, g. (Ein¬ 

leitung in das neuer ABC-Buch.) 

Paulus Sipos, Professor der Naturlehre und an¬ 

gewandten Mathematik. Er ward aus Siebenbür¬ 

gen, wo er zu Szap-Va>os ein Professoramt beklei¬ 

dete, nach Patak berufen und den 12. Nov. Igo5. 

öffentlich angestellt. Durch die Erfindung des Iso- 

meters bat er sich in Deutschland einen berühm¬ 

ten, NTa men erworben. Die schöne ungarische Piede, 

welche er über die Leiche des im Jahre lgo7 im 

Februar verstorbenen Vice - Curators des Pataker 

Cohegiums Herrn Georg von Komaromi, hielt, zeu¬ 

get genugsam von seinem rednerischen Talente. Er 

toll auch ein glücklicher Dichter seyn, 

Stephan Nyiri, Professor der reinen Mathema¬ 

tik. Im Auslande bat er nicht studirt; doch ver¬ 

steht er sich auf sein Fach sehr gut. Er gicbt 
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auch Unterricht in der Zeichenkunst. Sein Lehr¬ 

amt bekleidet er vom Jahre igoö, ig. July. 

Johann Patai, Professor der Theologie und der 

Exegese. Er ist im Jahre igo7 den 22. Novemb. 

angestellt worden. Vor dem war er ein beliebter 

Prediger der reformirten Gemeine zu Losontz und 

liernach zu Jänosi. Er studiite in Jena und'Göt¬ 

tingen. 

Der jährliche Gehalt dieser Professoren ist 510 

Gulden, 20 Kübel Roggen, 5 Kübel Weitzen 5 Fäs¬ 

ser Wein, 2 Fuhren Pleu und freye Wohnung, 

D em Rectoramte, welches unter ihnen ambulato¬ 

risch ist, kleben noch einige Vortheile an, welche, 

sich ungefähr auf 200 Gulden belaufen. 

Herr Karl Daniel Nit.sch, von der Angsburgi- 

schen Coulession (gestorben im Iahte igogj lehrte 

unter dem Namen eines ansset ot deutlichen Profes¬ 

sors die lateinische Redekunst, die Naturgeschichte 

und Oekonomie, auch die deutsche und französi¬ 

sch,* Sprache. Seine deutschen Gedichte, die er 

int Jahre igo4 in - Leipzig drucken liess, s1 d 

nicht unbekannt. Er erhielt zur jährlichen Bes.d- 

dung 200 Gulden, 2 Fasset W. in , 6 Kiiue.1 Roggen, 

und freyes Quartier. Seine Stelle ist noch unbesetzt. 

Die gesammten Glieder des Collegiums wer¬ 

den in zwey grosse Classen, gtössere und kleinere 

Studenten, und die grossem-in Togaten und Nicht- 

Togaten eingetheilt. Die grösseten Studenten ha¬ 

ben ilnen Namen den Schulgesetzen untergesclu ie- 

ben, und sich dadurch zur strengen Beobachtung 

derselben verpflichtet. Togaten heissen diejenigen, 

die sich zu Kirchen- und $chnlbeamien bi den 

wollen, und daher manches B neficuitn zu genics- 

son pflegen. Sie müssen sich von andern such 

durch die von der reformirten Superintendenz di,s- 

seits der Theiss voTgescht iebene Art sich zu klei- en 

unterscheiden. Zur Classe det N iciu-Tognten werden 

diejenigen gerechnet, die sich dem politischen 

Staude widmen wollen. Die vorzüglichste Wohi¬ 

that, welche die Togaten vom Pnblico erhalten, 

ist diese, dass sie in den Weihnacht - Ostern - und 

PfingSi festen, mit einem Coltegiumsch in vom Rector 

versehen, die umliegenden reformirten Gemeinden be¬ 

suchen, da Predigt halten, und mit einem Ge¬ 

schenk von 10 — 60 Gulden zurürkkehien. Die 

kleinen ßeneficien, weiche ihnen aussei diesem zu Gute 

kommen, sind unbedeutend, und verdienen nicht 

erwähnt zu wetdin. Diese Gewohnheit ist bey 

den Colleg,ien zu Patak und zu Debieczin uralt. 

Georg Csipkes Komaromi genoss schon .als Student 

auf dem Collegio zu Pauk dieses ßeneücium. (S. 



Georg Csipkes Comarini Concionuni sacräruYn Ceti- 

turia prima Epistola Dedicatoria ad Gcnerosissi- 

mum virum Franciscum Ibrdmji de J> aja.) 

Die zwölf ersten unter den Togaten werden 

rrimarii oder Jurati genannt. Ihre Pflicht ist, dar¬ 

auf genau Acht zu geben, ob die Studenten sich den 

Schulgesetzen gemäss a uff Ähren, und die bemerkten 

Unordnungen an gehörigen Orten anzumelden. Um 

sich vom Verhalten der Studenten besser zu über¬ 

zeugen, pflegen sie die Wohnzimmer derselben, be¬ 

sonders bey Nacht zu besehen, welche daher nie¬ 

mals zugeschlossen werden dürfen. Wenn ein To- 

gat seine Studien rühmlichst geendiget, und sich 

durch seine untadelhalte Aufführung vorzüglich aus¬ 

gezeichnet hat. so wird er iy diese ehrenvolle Gesell¬ 

schaft aufgenommen. Zuvor muss er aber aus allen 

Wissenscb., die er gelernt, die strengste Prüfung aus- 

halten, dann öffentlich schwören, dass er seine 

Pflichten aufs genaueste zu erfüllen trachten werde. 

Der erste Primarius heisst Senior. Sein« 

Pflicht ist die Oekonomie des Collegii zu handha¬ 

ben, und von allen Einnahmen und Ausgaben, in 

Gegenwart der Curatoren und Professoren die streng¬ 

ste Rechenschaft zu geben. Sein Gehalt beläuft 

sich nunmehr auf 1000 Gulden. Der jetzige Se- 

liioi ist Herr Stephan Czövek. 

Nach dem Senior folgt der Contrascriha. Er 

giebt einen Richter der Togaten und Non- Togateu 

ab. Die bemerkten Unordnungen und Exce^se wer¬ 

den ihm unmittelbar durch Primarien angezeigt, der 

sie hernach dem Schulgerichte, wovon auch die 

Primarien Glieder sind, vorleget. Der jetzige 

Contrasciiba ist ]\Toses Kezy. Der Gontrascviba 

erhält für sein mühsames Amt nicht mehr als 5° 

fl. zum Hanorarium. Er hat aber Anwartschaft zum 

Seniorat. Dev Senior und Gontrascviba werden alle 

Jalne um Pauli Bekehrung durch Mehrheit der 

Stimmen von dem Prirsaiiencorps erwählt und öf¬ 

fentlich beeidet. 

Einige von deh Primarien pflegen auch , un¬ 

ter Aufsicht der Professoren, Lehrer der Togaten 

und Non - Togaten abzugebeu. Solche Lehrer wer- 

dpn Präsides genennt Es sind ihiei jetzt 4* Iieir 

Stephan Somon lehit die hebräische, sein Bruder 

Br ii Johann Somosi die griechische Sprache. Hr. 

Franz Kovars die theologische Moral , Herr Stephan 

Fantsik die Pädagogik. Sie bekommen jährlich für 

ih> geleisteten Dieiisie 50 Gulden und 5 Hübel 

Horn, 

Die Anzahl der Togaten nimmt seit einigen 

Jahren immer ab. Die immer zunehmende Theu- 

rung, und der Mangel an Unterstützung mögen 

daran Schuld seyn. Es sind ihrer jetzt nicht mehr 

als 303, da sich ihre Anzahl vor 8 Jahren beynahe 

auf 600 belief. 

Erstjährige sind 37 
Zweyjährige — 55 
Dtey jährige — 57 
Vierjährige — 21 

Fünfjährige - 54 
Sechsjährige — 42 

Siebenjährige —- 59 
Achtjährige — 28 

Neunjälnige — 10 

Die 12 Primarien sind nicht mitgerechnet. 

Nicht - Togaten sind 35- 

Erst jährige sind 7 

Zweyjährige — 11 

Dreyjähiige — 25, worunter sich 

2 Nichtunirte Griechen und 

1 Evangelisch - lutherischer 

befindet. 

Vierjährige — 44, worunter 11 

Evangelisch - lutherische und 

7 nichtunirte Guecheu sind. 

Mit dem zurückgelegten vierten Jahre hat 

schon die Schullaufbahn der Nicht - Togaten ein 

Ende. Die Studien sind unter Togaten undNicht- 

Togaten auf folgende Art vertheilt: 

Die erstjährigen lernen die reine Mathematik, 

Naturgeschichte in ihrem ganzen Umfange, und 

Oekonomie. Sie wohnen auch den Vorlesungen 

des extraordinären Professors über die lateinische 

Pieüekunst boy. 

Die zweyjährigen hören die Naturlehre, ange¬ 

wandte Mathematik, Geschichte, Statistik, lateini¬ 

sche Redekunst, und die Anfangsgründe der griechi¬ 

schen Sprache. , . 

Die dreyjährigen die Philosophie, Statistik, 

lateinische Redekunst, griechische Sprache und die 

theologische Moral/ 

Die vierjährigen, das vaterländische und Kir- 

chenrecht, die Politik, hebräische und griechische 

Sprache und die Theologie. 

Die fünfjährigen die Theologie nebst der Exe¬ 

gese des Alten und Neuen Testaments, und di« 

Naturlehre. 
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tese und Die sechsjährigen die Theologie, EAeg 

die Philosophie, 

Die siebenjährigen bis neunjährigen wohnen 

nur den Vorlesungen über die Theologie und Exe¬ 

gese bcy. Im neunten Jahre werden die Togateu 

gewöhnlich, wenn sie sich dazu durch ihr ausge¬ 

zeichnetes Verhalten geschieht gemacht haben, unter 

die Piimarien aufgenommen, und dann zubesuchung 

der Vorlesungen nicht mehr an gehalten. 

Die hl einem Studenten lernen in neun Classen. 

Die vier niedern Classen werden alle 2 Jahre mit neuen 

Lehrern besetzt, welche aus den Togaten gewaa t 

worden. Der jährliche Vortheil dieser jungen Leh¬ 

rer beläuft sich ungefähr auf 400 Gulden. In den 

übrigen Classen sind beständige Professoren, die 

Humaniorum Professors genennt werden. Sie sind 

Herr Joseph Fadnay, seit dem l. Septem», 

leint die Logik. Herr Franz Nagy seit d. 

Von seinem dichterischen Ta- 

Lchit in der Superior 

Svntaxis Herr ivticna^ ^^.ui seit rgoö den 1. 

Sentemb. Whrt die Rhetorik. Heir Stephan Ivire, 

2 dem x. Sept. x8o7, lehrt in der Praeparatona. 

Tu der Poetik vertritt die -Stelle eines Humaniorum 

Professors Moses Közy, dev zugleich Contrascriba 

• t Der -jährliche Gehalt eines Hum. Pixncsso/s ist 

550 Gulden, 10 Hübel Roggen, 2 Hübel Wcitzen, 2 

Fässer Wein. Die Anzahl der kleinern Studenten 

beläuft sich auf 855* 

In der Elementarschule lernen 51 

In der Conjunctik lernen 109 . 

worunter 2 Evangelisch-luther. sind. 

In der Grammatik lernen 146 

worunter sich ein Evangelisch-lutherischer 

befindet. 

In der Inferior Syntaxislernen 127 

darunter ein Ev. Lutherischei. 

In der Superior Syntaxis lernen 101 

•worunter 2 Evang. Lutherische. 

jetzt: 

1796, 

1. Septemb. 1797' 
lente ist er nicht unbekannt. 

Herr Michael Katona seit igoo 

In der Rhetorik lernen 

worunter 1 Ev, Luther. 

In der Poetik lernen 

darunter 1 Ev. Luther. 

In der Logik lernen 

In der Präparatoria lernen 

111 

95 

92 

21 

den auch Evang. Luther, jmfgenommen. Die acht 

Stipendiaten, welche jährlich 17 Gulden bekom¬ 

men , müssen ausschliesslich Böhmische Studenten 

seyn. 

Die Lehrhülfsmittel dieses Collegii sind , eine 

wirklich brauchbare Eibliothok , ein niathematisch- 

pliysikalisches Museum und ein Naturaliencabinett. 

Die Bibliothek ist bereits 20,000 Bünde stark. Die 

Aufsicht über die Bibliothek haben zwey Biblio¬ 

thekare. Der ordentliche Bibliothekar ist immer 

ein Primarius , jetzt Herr Johann Soinosi, und be¬ 

kommt jährlich 20 Gulden zum Honorar. DerVice>- 

Bibliothekar ist Herr Johann Markus. 

Siros -Patak, im Zempliner Comitat, 18Q&« 

Zusätze des Einsenders. 

Das Schuljahr fängt am Pataker Collegium mit 

dem ersten September an, und endigt in der Mitte 

des Monats Julius, wo ein scIit zahlreiches Patro¬ 

nat zu den feyerlichen Prüfungen (Examina) aus 

allen Gegenden des Königieichs Ungarn zusammen- 

konnnt. Diese Prüfungen dauern 5 Tage nach ein¬ 

ander. Ausserdem werden sogenannte Censurcn zwey- 

mal im Jahre gehalten, mit Ende des Monats Ja¬ 

nuar und wenige Tage vor den feyerlichen Prüfun* 

gen im Julius. 

Die Einkünfte des Pataker Collegiums betrugen 

im Jahre igo6: 29,472 ungarische Gulden, 55I 

Denare ; die Ausgaben 27,yo6 ungarische Gulden* 

93 Denare. 

Bey dieser Gelegenheit theilt der Einsender 

den Statistikern folgende zuverlässige Angaben über 

die Anzahl der Reformirren im Königreiche Un¬ 

garn mit. Im Jahre 1306 waren 

in der Superintendenz jenseits der Tbeiss 600,000. 

— — — — diesseits der Theiss 198,000. 

_ — — — jenseits d. Donau 22.4,000. 

_ — — — diesseits d, Donau 176,000. 

Zählt 

Summa d. Reform. inUngarn imj. 1806: 1,198,000. 

So wie das Pataker Collegium in einem Klo* 

ster entstand : so war diess auch der Fall mit den 

roformii teil Collegien zu Klausenburg , Vasarhely 

und Grosswardein (auf dieses folgte 1660 das De- 

_,i *. Gesnmrotsuuiroe ... ».««.»■ ««. br«crin«r). Di«. bjw.U.0 folgend. Artikel d« 

* Personals am Pataker Collegium. Die ge- Ileiclmagsschlusses auf dem zu Torda von der Isa- 

mten ‘ Stipendiaten grössere und kleinere Studen- bella und ihrem Sohne Johann II. gehaltenen Reichs¬ 

te“ “gerechnet sind jetzt 59» von denen 15 jährlich tage. „Porro diu multumque Domini Regnicolae • 

, sieben 30 drey 24, acht 17, fünf 15. drey nobis postulantes claustra monaenorum in scholas 

*0 Gulden bekommen. Unter die Stipendiaten wer- litcrarias *c loca habitationis studiosoium conver- 

jjjaii zu diesen 855 Scliülein die 003 

Tomaten und dis 85 Nicht * Togaton , so erhält 
e - - des Studenten- und 
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tcre, ubi tenera, juventus piormti institutorum Ope¬ 

ra recte instituatur, idsoque in tiibns locis Studium 

erigi postulaverant, utpote in Civitate nostra Kolos¬ 

val' in claustro Dominicanorum, in Vasuihe'y in 

claustro Franciscanorum et Varadini in claustro 

omnium Sanctorum. Nos itaque, cum studia pia, 

praesertim in usum publicum Regni florere cerne- 

remus, dementer annuimus scholas in tribüs illis 

locis erigi, ita tarnen, ut Varadini relinquerentur 

duo claustra, quorum in altero monachi nigri, in 

altero grisei tuto inliabitarent. Dt quoniam suffra- 

gio pubüco subsidium et annui proventus ad illas 

scholas per nos applicari petebanlur, itaque in Ko- 

losvariensis scholae studiosorum sustentationem sta- 

tuimus dare florenos centum. Intellecta autem certa 

summa decimarum siculicalium ad scholamque Va- 

särhelyiensem dignum dedimus subsidium, et faci®* 

mus permissionem,“ , 

Buchhändler - Anzeigen. 

Ankündigung 

der Fortsetzung 

der 

Hessischen Gelehrten - und Schriftsteller* 
Geschichte 

von F. W. Strieder. 

Auf* wiederholtes dringendes Bitten mehrerer 

Freunde der Literatur und Geschichte hat sich der 

würdige Verfasser der wegen ihrer Gründlichkeit 

und Genauigkeit, Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit 

allgemein geschätzten 

Hessischen Gelehrten- und Schriftsteller - Geschichte 

entschlossen, unter Zeitumständen, welche dem 

Buchhandel und besonders solchen, dem Scheine 

nach etwas mehr als andere vom Locale abhängi¬ 

gen, literär. Unternehmungen nicht günstig sind, 

die lernen Bände seines verdienstlichen Werkes er¬ 

scheinen zu lassen. Eey dem Streben nach gedräng¬ 

ter Kürze, welches der Vollständigkeit keinen Ein¬ 

trag tliun soll, lässt sich wahrscheinlich das Ganze 

in einigen Bänden beendigen und dem letzten Ban¬ 

de soll ein vollständiges, über Text, Anmerkun¬ 

gen und Zusätze sich erstreckendes Register beygo- 

fiigt werden, wodurch die Benutzung des an man- 

iiichfahigen literarischen Notizen so überaus reichen 

Werkes erleichtert und seine Brauchbarkeit beträcht¬ 

lich $rliöhet werden wird. 

Die Besitzer der ersten *15 Bände und die 

Freunde und Beförderer gemeinnütziger literarischer 

Unternehmungen werden ersucht, durch Subscrip- 

tion die Druckkosten zu decken. Sie erhalten 

das Alphabet für achtzehn g. Groschen sächs, 

oder 1 fl. 21 kr. rhein, 

Subscription nehmen an in freyen Briefen der 

Verfasser in Cassel; die Consistorialräthe Münscher 

und Wachler, so wie auch der Superintendent Ju- 

sti in Marburg ; die Kriegerschen Buchhandlungen 

in Cassel, Giessen, Ilerborn und Marburg; die 

Barthsche Buchhandlung in Leipzig; die Ilermann- 

sche Buchhandlung in Frankfurt a. M. — Der 

Subscriptionstermin ist bis Michaelis i8°9 offen; 

und der Druck soll sogleich angefangen werden, 

wenn man wegen der Druckkosten sicher gestellt ist. 

Wer das Werk vollständig sich jetzt anschaffen 

will, dem soll dasselbe, da noch einige complete 

Exemplare vorräthig sind, für isThlr. sächs. ver¬ 

abfolgt und die letzten Bände ohne Nachschuss ge- 

liefeit werden. 

Marburg im April 1309. 

Dr. Ludwig LVachleVt 

Von dem für die Wissenschaften zu früh ver¬ 

storbenen gelehrten Kaufmann Herrn Johann Chri¬ 

stian Sinapius sind in meinem Verlage folgende 

Schriften erschienen: 

Merkantiiische Blätter lr und 2r Band. Der Inhalt 

verbreitet sich über alle Gegenstände der Hand¬ 

lungswissenschaft, in einem angenehmen iaunig- 

ten Vortrage. 8- 1798* 2 Thlr. 

Merkantiiische Blätter 51* und 41’ Band. Auch un¬ 

ter dem besonder« Titel: 

Der neueste merkantiiische Briefsteller ir und 2r 

Band. Eine erweiterte Bearbeitung der im Jahr 

1780 heransgekommeuen Sinapiusschen Hand- 

lungsbriefe, welche in fast alle europäische Spra¬ 

chen übersetzt wurden. 8. J?99— i8°o» iThlr. 

12 gr. 

Merkantiiische Blätter 5rEand, enthält die Lehre 

von den Wechselbtiefen , und Biederinan nnd 

Redlich, oder die doppelte Buchhalterey im Klei¬ 

nen, beyde Abhandlungen ^uch unter einem be- 

sondern Titel. 8* *801* 12 £r♦ 
Schlesien, in merkantilischer, geogr. und statistischer 

Hinsicht, 4® u* letztes Bdoh. 8* 21 gv* 

J. G. Beygang. 
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So eben ist erschienen: Dion. LoFgini de Subli- 

mitate gsaece et latme. Denuo recens, et animad. 

v-i'or. doct. aliisqne subsid. instrnx. B. Weiske. 

Lips. surnpt. J. A. G. YVeigelii igoy. 8 niaF C. 

fig -HO. in.c. Di>se neue Ausgabe . weiche zu den 

schönsten und correctesten Ausgaben der dass. Ancto- 

ren gehört, begiciit alles, was cic Oxl. Ediiion 

Toups enthält, jedoch ohne jener Version, bie ist 

bereichen durch einen bericht. Text, löm. florent. 

und paus. Coilationen, durch Annot. aus Rostgaards 

Handexemplar, des Herausgebers und Bast’s Noten, 

das von Ruhnken entdeckte Fragm., Weiske’s eigene 

Abh. über das Werk, Hier. Arnati über dessen wahren 

Veriasser, Böttigeis antiq. Eiklär, der Titelvign. 

eine Rec. codd. et editt, und vollständige Register. 

Auf Velinpapier 7 Thlr. Schreibpap. 5 Thir, englisch 

Druckpap. 4 Thlr. 

In dar Joh. Beuj. Georg Fleischersalicn Bucht, 

in Leipzig sind in der Jubilate -Messe iQ°9 er" 

schienen: 

Gramer, C. G., Leben und Meinungen, auch selt- 

samliche Abentheuer- Erasruus Schlstclieis, eines 

reisenden Mechanikus. 2 ßde. Mit g Rupfern und 

dem Portrait des Verfassers. Vierte verbess. ur.d 

verm. Auflage, g. 4 Thlr. 12 gr. 

Junghanns, J. Aug., praktischer Unterricht zum 

Ropf- und Tafelrechnen für Handel und Wandel. 

3- »2gr. 
Predigtentwürfe, über die gewöhnlichen Sonn-, 

Fest- und Aposteltags • Evangelien und Episteln 

durchs ganze Jahr, in ausführlicher und abge¬ 

kürzter Form. 6r Bd. 1 bis 5S Heft. g, 1 Ehlr. 

Dorf, das geplünderte, ein neues Gesellschaftsspiel. 

12. &?. gr. 

Festung, die erstürmte, eine gesellschaftliche Un¬ 

terhaltung, französisch und deutsch. 12. 12 gr. 

llecbtels, J. K,, Denkmahle der Freundschaft, Für 

Stammbücher und moralische Lehren zur Sitteu- 

veredlung junger Personon, . 5te verb, und verm. 

Auflage. 8 12 gr. 

Lorenzo’s Preisen durch Spanten und Portugal, zur 

Uebersicht der vornehmsten Merkwürdigkeiten 

dieser Läuder und ihrer Bewohner. Ein Lese¬ 

buch zur nützlichen Cnteiha'tung für die Ju¬ 

gend. Mit 1 lllura. Harte von Spanien u, Por¬ 

tugal. r2. 12 gr. 

Dessen Reise.r durch Italien und die dazu gehöri¬ 

gen Inseln Sicilien, Sardinien und Corsica. Fort¬ 

setzung de Preisen durch Spanien und Portugal. 

12. 12 g/t 

Nachbarschaft, die gefährliche, ein unterhaltendes 

Gesellschaftsspiel. Mit einer neuen Kartenbilu- 

stiguug. r2. 12 gr. 

In allen guten Buchhandlungen ist zu haben: 

Sonnenberg’s, Fr. v., Donatoa. 11, 2r Pheil. is ss 

Bdchen. 12. 3 Thlr. lg gr. 

— Gedichte. Nach dessen Tode, herausgeg. 

von J. G. Gräber mit des Dichters Poiität. gr. 

8. l Thlr. 12 gr. 

Gruber, J. G., Etwas über Franz von Sonnenbergs 

Leben und Charakter, gr. g. ig gr. 

Gruber’s, J. G., poetische Anthologie der Deut¬ 

schen für Frauenzimmer. irBnd. gr. g. 2 Thlr, 

12 gr. 

Mel-usinens Sommeiabende von S. la Roche, herausg. 

von C. M. Wieland. Mit dem Porträt der Ver¬ 

fasserin. g. geh. 1 Thlr. lggr. 

Gemälde nach dem Leben, in Deutschland gesam¬ 

melt Nr. 1. Selbstgeständnisse einer Veiführten. 

lr ar Th eil. g. geh. 1 Thlr. 1 6 gr. 

Rudolstadt iin Juli 1309. 

Pt 'iv. Hofbuchhandlung, 

I 11 li a 1 t j i n 2 e i » e 

’ von 

'Vogts, N. , europäischen Staatsrelstionen, rgnBdes 

5tes Stück, Frankfurt am Main in der Andrtui- 

schen Buchhandlung. 

I. Großbritannien. 

II. Der österreichische Krieg. 

III, Schlacht bey Esslingen. 

A u c t i o n. 

Den 14. August und folgende Tage, soll zu 

Jena eine ansehnliche Sammlung von rohen und 

gebundenen Büchern aus allen Theilen der Wissen¬ 

schaften öffentlich versteigert werden. Auswärtige 

Aufträge in frankirten Briefen, übernehmen mit 

Vergnügen, Herr Hofcommissär Fiedler, Hr. Stadt¬ 

kirchner Faselius, Hr. Card. Med. Hederich und 

Hr. Auctionsproclamator Baum, bey welchen auch 

der 20 Bogen starke und 2350 Stück Bücher enthal¬ 

tende Catalogus zu bekommen ist. 

Jena im Jun, xgog. 

Obiger Catalog ist in der Expedition der Leipz, 

Literat. Zeitung zu haben. 
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So 71 ti abends, d 

Nachtrag zur Literatur des Thädrus. 

o„ ich mir gleich in der neuen Ausgabe des Phädrus 

viele Mühe gegeben habe, die Literatur dieses Dichters 

so vollständig als möglich zu liefern; und ob man 

gleich in öffentlichen Blättern davoti geurtheilt hat, 

dass sie vollständiger und klarer, als irgendwo aus 

einander gesetzt sey*J; so habe ich doch, bey dem 

fortgesetzten Studium und Beaibeitung des I abuli- 

sten, dem ich seit länger als 50 Jahren, aus Vor¬ 

liebe, einen grossen Tltetl mei >er Muse und meiner 

Eiholungsstunden gewidmet habe, gefunden, dass 

noch manclio Lücke auszufüllen und das c/uantum 

eit quoil nescimus! nirgends anwendbarer sey, als 

bey Gegenständen der Literatur. Es wiid daher 

h ffenilich den Besitzern meiner Ausgabe des Phä- 

duis nicht ,unangenehm seyn , wenn ich einige 

Ausgaben, Uebei Setzungen und Evläuterungaschriften 

hier nachtrage, die entweder nach meiner Ausgabe 

erschienen sind, oder mir vor der Herausgabe nicht 

bekannt waren. 

1) Apologi Phaedri ex Ltidicris Io. Reynerii. 

Divione. 1645. 8. vid. Jo. Alb. Fabricii Bibiioih. 

p. I. Sect. II. n. 1191. p. 75* 

2) Phaedri Fabulae. Paris. 1644* v. Catal. Bibi. 

Nie. Heinsii P. II. p. 125. 

5) I es Fahles de Phedre, Affranchy d’Angnste, 

tradnit. en Frauqois avec ie Latin a coste. Tolose. 

16^8. 12. Memoiatur liaec editio in Lechneti Ca¬ 

tal. l.ibror. 

*) S. Bibliothek ' der redenden und bildenden 

Künste. 2. B. 2. St. S. 505 f. 

T. ZEITUNG GEHÖREND, 

ii c k. 

n 17. J u n y 180g. 

4) Jo. Jac. Slateri Specimen novae editioni 

Phaedri fabularum. Campis 1712. menrio fa cta est 

huius libelli in Catal. Biblioth. Christ. Saxii p. ,04 

addita observatione: veljiropter memorabilis ineptias 

libellus! cf. Notit. Litt, de Phaedro. Vol. I. p ,t, 
JL * JQ* 

5) Phaedri Fabulae c. Notis. 1748. 12. Edit. 

Ann. Gabr. Meunier de Querion. v. Ja France liter. 

par Krscli. T. JII, p. ij2. 

6) Les Fables de Phedre, Affranchi d’Auguste 

traduites en Francois avec le Latin k cote. Non- 

velle edition revtie et corrigee. A Metz cliez Joseph 

Collignon. 1757. g. min. Libellus , i„ puerorum 

usum editus , scatet vitiis typographicis. Ordo 

constructionis per numeros, singulis vocabulis im- 

positos, notatus est. 

7) Iables de Phedre en Francois avec le texte 

original a cote. Wratislav. 1757. g* Ed. H. y. 

Notit. litter. de Phaedro Vol. 1. p. 145. Sl,b fin. 

8) Phaedri Fabulae. P. Syti Sententiae. Faerni 

Fabular. Libb. V. c. not. gail. Paris. 1771. y. v> 

Bibiiothec. FVolkenstein, p. 260. 11. 986. 

9) Phaedri A. L. Fabulae. Cum selectis Var. 

Auctor. Fabb\ et locis ad idem genas pertiuentibus. 

Ad usum nobilts juventutis regio summ iusiuutae. 

Paiis. ap. N'yon. 177g. 12. maj. 12. plagg. llanc 

editionem re veia exstare, dacuit me cf. Oertel. 

10) Phaedri IabuLe. Cum notis gail. Nanceji, 

i78°* 8* vid. ßiblio.hec. Wolkensteiu. p. 260. 

11) Epimythium Lib, IV. F. 19. ab Opitiö 

in linguam germanicam tjansLtum, liabes in Ej. 

Opp. P. II. p. 461. edit. Wratislav. 1690. g. 

12) Des Phaedrus Aesopische Fabeln in deut¬ 
sche Prosa übersetzt von Fr. X. Sperl. Graetzigo7, 

[24] 



6ß pagg. 8♦ vid, Lcipz. Tntell. Bl. für Liter, und 

Kunst lgog. St. 26. p. 415, 

15) Le Favole do Fcdro iradotte in italiano 

da Carlo Mormile. Napoli 1^84- 8- Possidebat hunc 

librum b. Fernow. 

x4) Fables de The Are, traduction nouvelle, 

avec des Notes, par A. L. Paul. 12. Lyon. i8°5» 

Hane versionem memorat F. Schoell V. C. in Re- 

pertoir. de Litterature ' ancienne T. I. p. 542 edir. 

Paris. i8°8* 4* 

15) Phaedri A. L. Fabnlae Aesopiae. Ex op- 

timis recer.sionibus juventuti editionem curavit, ec 

quadripartita fabularurn appendice ad comparandum 

instruxit D, Guilh. Leps. 8* 18°6» Posan. Kühn, 

Vid. Inteil. Elatt der Jen. Allg. Lit. Zeit. 1807. 

Partie. 56. p. 519. Censuram vid. in Allg. Lit. Zeit, 

edit. Hai, xßoS* IN. 98* P» 779» 

16) Phaedri A. L. Fabulae Aesopiae. Accedit 

Appendix Fabularum, a recentioribus apologorum 

auctoribus cornpositavum. Darmstad, et Gissae. Snm- 

tib(is G. Fr. Heyeri. 1807. 8- EJitio in usum 

scholarum accurate et nitide excusa , sine notis. 

Editor Anonymus, in conslituendo textu, si a paucis 

discesseris, editionem meam secutus esr. Censuram 

vide in Ephemer, litter. Lips. ann. i8°7* Part. 139. 

p, 2225 sq. 

17) Phaedri Fabular. Aesopiar. Libb. V. qui- 

bus accedunt Fabulae XXXIV. In usum scholarum 

adornavit, notulisque, ingenio acueudo inservienti- 

bus, instruxit Euchar. Ferd. Christ, Oertehus. Ans- 

baci. ap. W. G. Gassertum iS°7- 8- Vid. Censu¬ 

ram in Hall. Liter, Zeit, iS°3» N1.98. S. 773 fl. 

18) Phaedri A. L. Fabular. Aesop. Libb. V. 

cunr Notis et Emendatt. F. J, Desbillons, ex ej, 

Commentario pleniore desumlis. lertia editio. Par, 

igo7« 12, Laudat librum F. Schoell in Repertoire 

de Litterature ancienne T. I. p. 242 edit. Paris, 

1803. 4. Editionem Desbillonii I. memoravi in 

Notit. Litter. de Phaedr, ad ann. 1786« Quo anno 

secunda jirodierit, equidem nescio. 

19) Job. Beckmanns Vorrath kleiner Anmerk, 

über mancherley gelehrte Gegenstände, 2s St. S. 

264 ff. Pertinent observationes ad L, I. F. II. 

20) Jac. Baden Fabula Phaedri I, 5. compara- 

ta enro duabiis graecis sirailis argumenti. Exstat 

in Opusc. Lat. Jac. Baden, editis Hafn. 1804. g. 

xnaj. vid. Hall. Allg. Lit. Zeit. i8°6» Partie, 106. 

p. 228* 

2i) Grammatisches Lexicon über den Phcldrus, 

Welches bey jeder Fabel die Wörter, syntaktische und 

prosodische Regeln nach der grossem Grammatik von 

Brüder, und erklärende Anmerkungen enthält. Her- 

ausgegeben von Ludw. Hörstel. —- Leipzig in der 

Dyk’schen Buchhandlung 1808- 8* 

Doch wichtiger, als .alle diese Notizen, ist 

folgende im JVIorgenblatt, Nr. 42. d. J. bekannt 

gemachte Nachricht: „Ein sehr schätzbarer Philo- 

log in Neapel Signor Antonio Cassito wird näch¬ 

stens ein neues Buch von bisher unbekannten Fa¬ 

beln Phaedri, die er in der dortigen künigl, Biblio¬ 

thek entdeckt hat, herausgeben. DerF.echtsgelehxte 

Signor Francesco Maria Avellino schreibt die Vor¬ 

rede dazu.“ 

Ich sehe der Herausgabe dieser Fabeln mit dem 

grössten Verlangen entgegen. Vielleicht wird dadurch 

man euer Zweifler an der Authenticität des Phädrus zur 

Ruhe verwiesen werden. Denn, dass es dergl. noch 

immer gebe, hat noch vor kurzen Ilr. Hälsemauu 

in einer Sohrift de Codice Aviani I.unensi bewie¬ 

sen. Zum Glück beruhen seine Behauptungen nicht 

auf Gründen, sondern auf blossen Machtsprüchen. 

S. Hall. Lit. Zeit, von 1808- N. 98 ff» 

Weimar, den 3. Apr. i8°9» 

Johi Gottl. Sam. Scluvahe 

Ein ungedruckter Brief Melanchtho n s 

an Er asmu s Iieinhold 1). 

Egregia virtute et doctrina praedito Magistro 

Erasrno Fee inhold 0 Salneldensi, prufessori Matheuia- 

tum, amico suo charissimo 2). 

Mi Erasme, hos Scholasticos, imbutos iam 

initiis philosophiae, tibi corumendo. Spero eos 

1) Das Apographon von einer alten, wahrschein¬ 

lich gleichzeitigen Hand, von welchem ich 

diesen Brief abgeschrieben habe, ist auf der 

Pauliner Bibliothek in Leipzig befindlich. 

2) Erasmus, Rtinhold zu Saall^ld in Thüringen, 

d. 22. October 1511 geboren (S. Pauli Eberi 

Calendar. Wit, 1.566. 8» S. 55 9)--wurde nach¬ 

her Professor der Mathematik zu Wittenberg, 

und hat sich nicht nur um desige Universität 

durch Vojlesungen (S. Scripta in Acad, VVite- 

bergensi p. p. wo sich viele Anzeigen dersel- 
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et scholae nostrao, et olim Ecclesiae ornamento 

fore. Me n'egotia, vt vieles, abstrahunt a dulcisst- 

anis litcris, in quibus maxime versari cuperem. Sed sr 

mei qualescunque labores prosünt nonnihil ad tranquil- 

litalem coramunera, qua studiis ojun est, non Je- 

fugio has molcstias: etsi multa fero aceibiora, qnam 

dicere possum. Eclipsis exeruplum volo proponas 

Carmen. Componat Aemyiius 5) aut Paulus 4) , in 

quo Turcis male ominetur, et dicat, 4S et <5 cou- 

iuNctionem in Libra parituraro rixas Theologorum ; 

aed Deum orandum esse, vt gubernei hoc negotium, 

at seruet Ecclesiäm filii sui sanguinc partam, ct 

ben, und andere Intimationen, von ihm be¬ 

finden), sondern auch um Auswärtige und die 

[Nachkommenschaft durch mehrere Schriften ver¬ 

dient gemacht; ungeachtet er nur 42 Jahr 

alt geworden ist. In dem genannten Calendar. 

S. 101 wird sein Tod unter dem 19. Febr. 

mit diesen Worten angezeigt: „ M. Erasmus 

Reinholdus Salueldensis, Mathematicus excellens 

et pietate pracstans vir, tabe moritur in pa- 

tria, in complexu parentum supei stitum, Do¬ 

minica Inuocauit inane bora 1. anno aetatis 

42. climacterico 6. anno 1555. S. auch Jo- 

sephi a Pinu Eteosticba (Wit. 1565. 80 f)» 

g, a. Vor den von ihm mit Scholien editten 

Theoricae nouae Planetarum Georgii Purbachü 

etc. (Wit. 1580* 8-)s welche Job. Stigel. mit 

einem Epigramm empfohlen hat, gehen über- 

diess vorher 1) Joh. pj'illebrochii. Dantiscani 

Erasmi ‘ auditoris in An. Wit. Epicedion de 

cius morte, ad eius patrem Joh. Reinholt Sal- 

ueldens, ein 6 Seiten langes Lat. elegisches 

Gedicht; 2) ein Epitaphium von Joach. Camer. 

20. Ga iech, Disticha; 5) ein anderes von Phil, 

WIelanchthon, 12. Griech. Disticha. Dieses 

letzte ist auch in l\lcl. Epigramm, (ed. a Joh. 

Jilaiora Wit. i575« 80 4 b. nebst ei¬ 
nem andern Epigramme auf dem folgenden 

Blatte: Ia Mathcraaricam construclionein Ptole- 

maei editam ab Erasmo Pieinoldo , g. Griech. 

Disticha, anzutreffen. Alles Beweise von der 

Achtung und Liebe, welche die grössten Män¬ 

ner seiner Zeit gegen ihn hegten. Von den 

Briefen aber, deren Melanchthon mehrere wäh¬ 

rend seiner häufigen Reisen an ihn geschrieben ha¬ 

ben mag, ist vorliegender der einzige mir be¬ 

bekannte Uoberrest. 

5) Es ist unstreitig Georgius Aemilius zu verste¬ 

hen , von welchem JÖchers gel. Lex. nebst 

Adelungs Suppl. Nachricht ertheilen. 

4) Wahrscheinlich Paulus Elerus.1 
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studia, qua« sunt ornamento Ecclesiae 5). Bene 

vale. Dia psschatos 6), Anno domini 1540» 

Philip; Melanch: 

E r k 1 ä r u n g, 

Die medicinische Facultät in Greifswald wun¬ 

dert sich nicht wenig, .wie der P.ecensent einer 

von dem Baron llausen, Arzt bey dem ehemals 

hier befindlichen französischen Militär - Hospital hier- 

selbst herausgegebenen Schrift in dem 51. Stück der 

Lcipz. Lit. Zeit. d. J. S. 494* diese Schrift der Fa¬ 

cultät zur Last legen kann, da sie mit ihr nichts 

zu thun hat, und sie da ihrer Beystimmung auf 

dein Titel nicht gedacht war, auch mit keinem 

Fug dafür angesehen werden konnte. Es wäre sehr 

übel, wenn eine Facultät für alle in ihrem Fach 

heranskoromenden Schriften bloss deswegen respon¬ 

sabel seyn sollte, weil sie in derselben Stadt er¬ 

scheinen. Die Bemerkung des Recensenten aber, 

dass die unter der Zustimmung einer Facultät • lier- 

auszugebenden Schriften im Mscpt, censirt werden 

müssen, ist wohl sein- überflüssig, da schwerlich 

irgend eins Facultät in der Welt anders censirt. 

Dr. Iiatl Asmund Rudolphi, 

d. Z. Decan der med. Facult. in Gr. 

5) Ob einer von den beyden genannten diese* 

Gedicht verfertiget habe, kann ich nicht sagen, 

da in den Scriptt. Witteb. p, p. nichts davon 

anzutreffen ist, ob man wohl einige ähnlichen 

Inhalts von andern unter andern Jahren daselbst 

findet, welche wahrscheinlich auch auf Veran¬ 

lassung und mit Beyhülfe Melanchthons ge¬ 

schrieben sind. Achte von ihm selbst verfer¬ 

tigte auf Sonnen- und Mondfinsternisse stehen 

in seinen Epigrammen. Man mag dieses alles 

immerhin als Beweise von seiner Liebe zur 

Astrologie und Wahrsagerey ansehen. Diese aber 

für eine Schwachheit oder einen Flecken an ihm, 

mit Schalhorn in Amoenitatt. Hist. Eccles. II. 

609., zu erklären, trageich grosses Bedenken; 

indem ich dem Urtheile des Camerarius dar¬ 

über in Vita Mehnchr. ed. Strobelii p. 76 sq. 

um so lieber beypfliebte, jemehr dieses mit 

den eignen Geständnissen Melanchthons davon 

in Epp. ad Camerar. p. 277 sq. und 652 über¬ 

einstimmt. 
6) Dies paschatos (esus agni et passio Christi) 

ist na%li seiner eigenen Bestimmung in Epp. 

ad Camerar. p, 483 der 14* März. 

J. G. Luntzc. 

f*4 
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Bericht! gung. 

Die hebräische Bibel von Jahn, Wien i goS. 

4 Bände, kostet nicht, wie in der Jen. L, Zeit. 

1809. Nr. 101. und in der Leipz. 1809. Nr. 61« 

angegeben wird, 12 Tiilr,, sondern ü Gulden, 

NB in Wiener ßankozeddeln, welches nach d^m 

Geldcours vor dem Kriege ungefähr 3 Thlr. 4 gr. 

Conv. Münze betiug: ein Umstand , der selbst auf 

die Beurtheilung des Werkes Einflu s haben durfte. 

Dass der Preis 12 Thlr. falsch sey, konnte schon 

Jahn’s Bemerkung in der Praefatio p. XV. ,,ut opus 

Omnibus venale fieret, et pretium cuiuslibet plagulae 

vix excederet tres cruciferos V i e n ne 71 s e s “ 

vertuuthen lassen. Für jenen Preis war die Bibel 

noch im verwichnen März in Wien zu bekommen. 

Hiesige Buchhändler werden die Tjanspovtkosten 

wohl durch den starken Rabatt, den sie von den 

Wienern bekommen, decken können. Eben so ko¬ 

stet der 3te Band von Jahns bibl. Archäologie nicht 

4 Thlr. wie es in den Ergänzungsblätieiu 1S03. 

Nr. 141 heisst, sondern 5 Fl. Wiener Babkoz., d. i. 

nach dem Cours im März, wro jener Pieis noch 

galt, 1 Thlr. 8 £T- c onvent. Münze. Das ganze 

W eik kostete damals iß Fl. oder 4 Thlr. 20 gr. 

In Jahn’s Titel sind auch die Worte „I.inguar. 

Orientall. etc. Prot.“ wegzulassen: denn leider hat 

di« ser vortreffliche Mann, durch abermalige neuere 

Bewegungen gegen ihn veranlasst , dl© Professur 

schon seit 1806 niedergelegt. 

Zu erwartende Berichtigung. 

In dem 8ren Bande des Lexicon der — verstor¬ 

benen deutschen Schriftsteller, der 180g herauskam, 

vermisset man ungern: 

Mangelsdorf, Karl Ehregott, Prof, der Geschichte, 

Beredsamkeit und Dichtkunst zu Königsberg, 

der daselbst bereits am 2g. August 18°8 verstor¬ 
ben ist. 

Vielleicht kann er in einem der folgenden Bände 

als Nachtiag eingeschaltet werden. —• 

d. 

Zu erbittende Berichtigung. 

J. M. Onetze in sdn m Versuch einer Historie 

der gedr Niedersäihsis h Bibeln von 1470 — Jü-il 

sagt in dci \oiicde, cust, b. 4: 

„Wenn S. 922 (Erneäti neue theolosr, Bibliothek 

2r Band) angemeiket wtd, dass Palm den so 

lange Zeit in den Lutherischen Bibeln ausgelas¬ 

senen 20. Tr. in dem IV. Cap. Ezechiels erst in 
Calovs Bibel von 1682 wieder gelu.tden b ahe. 
80 merke ich an, dass solcher schon in der 
Sternischen Ausgabe von 1656. 8* ii'gl. in der 
Wustischen Ausgabe von 1664. Fol. u. d 8- an- 
getroffen werde.“ 

Nun enthält aber dieses TV. Cap. Ezechiels 

nicht mehr als 17 Veise, wie ist daher du ser un¬ 

streitige Dmckfehh 1 , dei entwedei in de* Angabe 

des CapiteU oder des Verses liegt, zu verbessern? 

E. 

Den Gorgias Epirota betreffend. 

(Int. für Lit. und Kunst zu der N. Leipz, L.. 

i8°8. 54- Si. s. 853 t.) 

Da Herr Prof. B. Kordes K den Garmann de 

miras. rnortuorurn (welchen dessen Sohn 1 ic. Imm. 

IIei.'.rieb G. der sieh poliatrum Snteoe»gtjes m 

nennt, Dresden und Leipz. 1709. 4. herausgegt ben 

har,) nicht bev der Hand hatte, als er die bemeikte 

Stelle in Sprengels Geschichte der Chirurgie berich¬ 

tigte, so kann ich daraus noch oemerken, dass 

Garmann diese ganze Stelle aus dem Valeiio Max, 

1. I. (und nach Cbpli. Coleii Frf. 162t. ap. Wechel. 

heiausgekonunenen Ausgabe p. 35 11.5.) ansgeln ben 

bat, nur nennt er den Gorgias. Georgius, welches 

unstreitig ein Druckfehler ist. Aus et>eudem->elben 

kann ich noch anzeigen, dass das angefuhite Epi¬ 

gramm in ßezae Epigr. f. 92 a. sich befindet. 

Ga. mann nennt diese Geschichte Verius exemplum, 

mit welchem Grund aber, da Val. Maximus keinen 

Gewähismann angibt, wie auch bereits Herr K. 

eiinnert hai ? Val. Max. nennt übiigens diesen Gor¬ 

gias virum fortem. Wäre es nicht eine zu kühne 

Muthmaasmg , wenn man diesen Gorgias im isten 

B ich der Maccab. Cap. III, V7. 3.j. ( veigh damit 

die folgenden Cap.) unter deu Fürsten und Freun¬ 

den des Königs Antiocbus suchen wollte, die bey 

des Königs Abwesenheit sein damaliger Statthalter, 

Lystas, zu Hauptleuten gegeu Judaea auswählete? 

E. 

Anfrage. 

TTsf li unter den liiiiterlassetien Panieren des 

Verse, beiuhmteu V erf. der: „ldeeu zur Diagnostik 
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Keine Krankengeschichte seiner, ihm vorangegange*. 

neu, Gattin aus den nächsten Jahren ihrer Vetliei- 

ratInnig gefunden und ist zu ihrer Bekanntmachung 

nie Hoffnung? 

Es ist eben so'wenig glaublich, dass dieser 

so aufmerksam beobachtende Aizt dieselbe nicht 

sollte zu Papiere gebracht haben (wahrscheinlich 

hielt ihn — aber warum noch nach ihrem Tide? 

die L) licatesse der damaligen Kianken von der 

Publicatiott zurück,) als es authentisch gewiss ist, 

dass diese seine nachherige Gattin mehrere ( Rec. 

meint gehört zu haben: neun) Tage im völligen 

Scheintodo gelegen hat und nur durch ihres nach- 

hejigea Gatten als damaligen Hausarztes Veranstaltun- 

gen , von der Gefahr lebendig begraben zu weiden, 

belreyet worden ist. 

Diese aus der Allg. Litt. Zeit. 188 Nr. 44. 

S. 349 ausgehobene Auflage scheint wirklich das 

Verdienst za haben, immer weiter verbreitet wer¬ 

den zu müssen und Einsender, kein Arzt, fragt zu¬ 

gleich mit an : r 

Wer war dieser Verfasser der Ideen der Dia¬ 

gnostik ? 

» I . 

Literarische Notiz. 

Von den Erzählungen, welche der Verfasser 

d°s Romans Heliodora 1807 unter dem Titel: Jdlii- 

thenblütter ( Leipzig , bey Hartknocli ) herausgab, 

sind die meisten von M. L. de Suvelinges ins Fran- 

zö-ische übeisetzt; frevlich mit Veränderungen, die 

ihm wahrscheinlich seiner Landsleute Geschmack 

zu loidern schien. Olt ist der Schauplatz der Ge- 

s hichfe unter einen andern Himmelsstrich verlegt, 

oli- e dass Denkart und Sitten neue nationeile Nuancen 

erhalten; S" in den bey den ersten Erzäh'ungen : Klara 

Elmenau und Eugenie. Jena (Lucie ou les dan¬ 

gen s du monde) ist nach England verlegt, in dieser, 

(Clara 011 les mariages de convenance) welcher 

ü • diess durch den Zusatz: Jslouvelie imitee de 

d' Espagnol eine andre Heimath angedichtet wird» 

ist Sp* len der Schauplatz» Auch die beiden an« 

dem Erzählungen: Die Freyer irnd Bettina (den 

nackten Stoff der letzten mag der Verfasser in ei¬ 

ner Anekdote gefunden haben, wie sie hinter eini¬ 

gen Ausgabeu des Lustspiels?. Three weeks aller 

R'Iaiiage steht) sind nicht ohne Veiändei ungen ge« 

blieben, über deien Angemessenheit in mehreren 

lallen wohl nur der Dt bei Setzei allein sich Rechen* 

Schaft wird geben können. Alle dieso Bearbeitun¬ 

gen stein n im Jahrgang 1808 des Conservateur. In 

dem Freymiithigen sind diese entdeatschten Erzäh¬ 

lungen (LLcti .a ausgenommen) wieder verdeutscht 

zu lesen, sammt einigen Bennen, die Sevelhiges 

begangen, wo er wörtlich ü bei setzte. 

N achricht. 

Die Tilliehsche Erziehungsanstalt zu Dessau 

zog, in ihrem Entstehen und Gedeihen, die Auf- 

mt-o ksarnkeit des Publikums auf sieb, und erwaib 

sich einen Ruf, der ihres Sriheis würdig war. 

Dieser edle Mann schied mit der Hoffnung von hin¬ 

nen , dass sein herrliches VY erk, ein dauerndes 

Denkmal seines rastlosen Strebens, feststehen werde, 

mit Kraft und Aufopferung von seinen Fiennden 

gepflegt. — Unterzeichneter genoss, als Freund 

und Mitarbeiter, eine glückliche Verbindung mit 

dem sei. Tillich, stand nach dessen Hingauge als 

Mitvorsteher an seiner Anstalt, und übernimmt 

jetzt, unter dem huldvollen Schutze Seiner Hoch- 

fürstlichen Durchlaucht des Herzogs und'Fürsten zu 

Anhalt - Dessau , die alleinige Duection der genann¬ 

ten Erziehungsanstalt. — Sie soll ihrer möglichen 

Vollkommenheit immer näher gebracht werden, 

fest und unerschütterlich durch innern Werth, durch 

innere Einheit und Kraft, selbst in den unglück¬ 

lichsten Zeitumstanden. 

Es kehrt für sie eine neue Epoche zurück. —— Ein 

kleines, von der Natur in Fülle gesegnetes Land, 

an dessen Fluren die schonende Hand des Schick¬ 

sals schon so manchen Sturm vorüberführte, ein 

Ort, wo unter dem milden Scepter eines weisen 

Regenten echte Humanität gedeiht, wo Kunst- und 

L>atmsinn sich gegenseitig die Hände bieten, um 

kraftvolle, gute, glückliche Staatsbürger zu erzie¬ 

hen, ist der Sitz dieses thatigen Kreises. 

In einer Zeit von vier Wochen wird eine ge¬ 

druckte Uehersicht des ganzen Zustandes der Anstalt 

in allen Buchhandlungen Deutschlands besonders zu 

erhalten seyn, selbst auch in öffentlichen Blättern, 

ganz oder im Anszuge, mitgethoilt weiden. 

Dessau 1809» 

Km S. Am Richter, 
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Inhalt. 

Einleitung in die allgemeine T ’olksthumkunde. 

I. Natürliche Einteilung der Grundgebiete, i. All- 

gemeine Erinnerungen. 2. Völker-und Staatensc lei- 

den. 5. Eintheilnngsnamen. 4. Beyspiel in einem 
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Y. Folkserziehung. 1. Ein Wort über Verzie¬ 

hung. 2. Begriff von Volkserziehung. 5. Unsere 

Bedürfnisse. 4. Gegenstände, a. Menschenbildung. 

b. Ersterlernen der Muttersprache. c. Lesen der 

mustergültigen volkstümlichen Schriften, d. Staats¬ 

kunde. e. Vaterländische Geschichte, f. Handarbei¬ 

ten. g. Wahl eines bestimmten Geschäfts, h. A1I- 

geniAnma-chung der schönen Künste. ■ i. Leibes¬ 

übungen. h. Mädchenschulen. 5. Wirkungen. 

VI. Vplksverjassuvg. 1. Stände. 2. Grund¬ 

sätze. 5. Reichstage, 4. i ürstenhäuser. 5. Ach¬ 

tung des Bürgerrechts. 6. Dreyfacher Adel. a.Ge- 

schlechtsadel. b. Würdenadel. c. Verdienstadel. 7. 

Landwehr, a. Unterschiede, b. Andeutungen, c. 

Hülfsmittel. d. Einrichtungen. e, Hebungen. 
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а, Ueber Festlichkeiten, Feierlichkeiten und Ge¬ 

bräuche. b. Von dem Wesen der Volksfeste, c. 

Schickliche Tage, d. Art der Feyer, e Volks- 

thiimliches Schauspiel, 4> Ehienbegräbniss. 5* 

Volks tbumidenkrcäbler. 

VIII. Folksthiimliches Bücherwesen. 1. Achtung 

der Muttersprache. a. Muttersprache, Hof- und 

Staatssprache, b. Vermeidung fremder Wörter, c. 

Muttersprache — Gelehrtensprache. d. Deutsch* 

Namen, 2. Volksthümliclie Bücher. 3. Volksfass- 

liclikeit. 4. Bücher die noch müssten in deut¬ 

scher Sprache, für« deutsche Volk geschrieben wer¬ 

den. a. Ein deutscher Zeitweiser. b. Ein deut¬ 

scher Bardenbein. c. Deutsches Euherion» d. 

Deutsche Heldengedichte, e. Unterhaltungsbiiclier. 

Alruna, Faust und Eulenspiegel. f. Denkbuch für 

Deutsche. 5* Undeutsche unvolksthümlicheBücher. 

б. Hinblick auf Preussen und Oesterreich. 

IX. Häusliches Leien. 1. Schau. 2, Warnun¬ 

gen, 3. Vorurtheile. a. Lebensansichten, b. Die 

erste Liebe, c. Der Korb. 4. Ehelosigkeit und 

Eheverächter. 5. Eherecht. 6. Rangordnung der 

Weiber. 7. Huldigung des weiblichen Geschlechts 

bey den Deutschen. >ß, Wichtigkeit, 

X. Faterländische Wanderungen. 1. Nothwen- 

digkeit. 2. Deutschheit. 5. Beförderungsmittel 

Schlussrede. 

Auf vorstehendes Werk, welches sauber ge¬ 

druckt, uake an 24 Bogen gr. 0. werden wird, 

und zur Oster - Messe igio auf Subscription er¬ 

scheint , kann man in jeder soliden Buchhandlung 

unterzeichnen, die Subscribanten werden vorge¬ 

druckt; auf 6 Exemplare wird 1 gratis geliefert, 

der Preis ist i Tlilr. 8 gr. sächsisch und wird bey 

Empfang der Exemplare bezahlt. 

Niemann et Comp, 

in Lübeck. 

Buchhändler - Anzeigen. 

So eben ist in unserm Verlage erschienen und m 

allen Buchhandlungen zu haben : 

Der Held des neunzehnten Jahrhunderts, eine Zpo- 

kalypse des siebenzehnten; oder: die erfiillteste 

Weissagung neuerer Zeiten, Kommentirt und er- 

läutert. 8* geheftet 8 gT* 
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Der Leser, welchem es weniger um die Be* 

friedigurig einer frivolen Neugierde (ob wohl 

ancli diese hier keineswegs leer ausgeht), als um 

die Ansicht des Zeitgeistes itn Grossen zu thun ist, 

wird in diesem ausgezeichneten literarischen Pro¬ 

dukt mit Vergnügen das sondeibarste Zusammen¬ 

treffen der Phantasie mit der späteren Wahrheit, 

selbst bis in die kleinsten historischen Züge, be¬ 

merken und nicht anstehen, dasselbe für ein echt 

lucianisches Bruchstück aus alter Zeit zu erkennen. 

Leber die geistvolle Behandlung und Anwendung 

des Textes in dem beygefiigten Commentar erspa¬ 

ren wir hier die Lobsprüche, wenn wir gleich 

den . . . Verfasser nicht nennen, sondern nur erla¬ 

uben lassen dürfen. 

VfA, Jieinrichshofen, 

Buchhändl. in Magdeburg. 

In der Unterzeichneten Buchhandlung wird 

von der 

Histoire de France, pendant le ig Siecle; par M. 

Lacrctelle le jeune. III Tomes. gr. 8. * Paris, 

Buissou. i8°8- 

eine deutsche Uebersetzung mit berichtigenden An¬ 

merkungen und Erläuterungen zur nächsten Michae¬ 

lis-Messe erscheinen, und der Erste Band schon zu 

Anfänge des Septembers zu haben seyn. 

Beilin im Juni iS°9* 

Sünders Buchhandlung. 

Von den 

neuen homiletisch - kritischen Flattern, herausgegeben 

von D. G. A. L. Haustein, ist das zweyte Quar- 

talheft für i8°9 erschienen und in allen Buchhdl, 

für 12 gr. zu haben. 

Inhalt. » 

Fiecensioncn von Predigten v. L. F. A. v. Cölln 

_W. L. Ludewig — J. A. R. Janssen — K. S. Ko¬ 

ber — S. J. Cohen — F. V. Reinhard — J. H. B. 

Dräseke — A. Zachariä — W. Wisselink — C. E. 

Kaiser — J. J. Stolz — Fr. Mann — F. L. Textor 

—-F. Schleierroacher — S. Marot — G. Ph. Runzler 

— J. E, Blühdorn — J. Ph. Le Pique — H. Mül- 

]cv — J.G.A. Hacker — Tiede — C. G. Ribbeck 

•— G. A. L,Lianstein. 

Anhang. Fiecension der sittlich-religiösen Be¬ 

trachtungen am Morgen und Abend auf alle Tage 

im Jahie, für die gebildeten Stände v. K. H. L. Pölitz, 

Stendal, im Jan, 1809. 

Franzen undGrosse, 

Bibliothehen-Verhauf. 

Nach dom Willen meines Vaters, des versto-r» 

benen Reet, und Trbf. Scheibcls in Breslau, soll 

seine hinteilassene Bibliothek von ungefähr 8000 

Bänden, verauctionirt, oder, wenigstens ein Theil 

davon im Ganzen verkauft werden. Die grös¬ 

sere Anzahl der Bücher besteht aus mathematischen 

und physikalischen Schriften, von denen, so wie 

von der ganzen Bibliothek, ein vollständiger syste¬ 

matischer Catalog, von der eigenen Hand des Ver¬ 

storbenen, mit vorzüglicher Sorgfalt ausgefertigt, 

vorhanden ist. Er besteht aus drey TheiLen : Pars 

I. Acta Physica et Mathemat. (vorzüglich Schriften 

der Societäten; unter andern die eiste Centurie der 

Histoire de l’Academie des Sciences zu Paris, in 

67 englischen Bänden; eine Parthie Bände des Wit- 

tenb. Nachdrucks der London. Transact, die ma¬ 

thematischen besouders abgedruckten Schriften der 

Societät zu 'Güttingen; zusammen 330 Numern). 

r. II. Physica. Sect. I. Histor. literaria. Sect. II. 

Physica. Scientiae et Artes cognatae ( unter andern 

115 Compendien deT Physik). Lib. I. Physica. 

Cap. I. Phys. generalis. §. I. Universalis. I. Collectio 

Systematum. II. Phys. expeiimentalis. III. Opusc. 

varia. IV. Phys. curiosa. §. II. Phys. particularis. 

Cäp. IE Phys. specialis. §. I. Elementa. I. Terra, 

II. Aqua. III. Aer. IV. Aether. A. Lux. Colores. B. 

Ignes. C. Electricitas. D. Magnetismus. §. II. Com- 

posita sublunaria. I. Tellus. A. Theoristae. B. Mon- 

tes. C. Metallifodinae, D. Fluvii. E. Fontes medi- 

cati. 'F. Terrae motus. G. Aestus maris. II. Meteora. 

A. Meteorologia. B. Observationes meteprol. C. Me¬ 

teora speciatim. D. Electricitas Atmospliaerica. Lib. 

II. Historia naturalis. Cap. I. Generalis et Musca 

(worunter der ganze deutsche Buffon , vollständig, 

mit 1297 Kupfertafeln). Cap. II. hist. nat. specia¬ 

lis. Cap. III, Oeconomia. Lib. III. Cbymia Alchym. 

et Technologia. Lib. IV. Ars medica. Die ganze 

physikalische Bibliothek beträgt 669 Numern. — 

Pais III, Mathcsis *). Sect, I. generalis. Lib. I. Ili- 

*) Alle diese hier angeführten Abtheilnngen Ita- 

ben nun wieder noch eine grosse Menge Un* 
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stotia. Biographia. Lib. TT. IntroductioTie9. Utilitas. 

Methodus. Lib. III. Opera Mathematicorum. Cap. I. 

Ve1 nun (z. B. die beste Ausgabe von Apolloi i' 

Pergaeus. Oxfoid 1710. Fol. wovon nur 400 

Exemplare voiharden; die beste Ausgabe v. Arclli- 

medes. Oxf. 1^92. Fol. ein ganz neues Exemplar 

in roihem Saffian und vergoldetem Schnitt und in 

einem Futteral. Am wichtigsten die Collectio Eu- 

clidea; sie beträgt über 200 Numtrn, worunter die 

Editione princeps von 1482, die höchst te'ten von 

Zaber. Vened. 1617; die zweyte von Clavius. Rum 

die ersten nenn Bücher der eisten Ausgabe 

von Clavius. Rom i574> Welche noch seltner ist; 

auch die vorzüglichste von David Gregori. Oxf. 

1703). Cap. II. Recentiorum. Lib. IV. SystVmatici 

et Practici — Generales — Cap. I, Cursus. Com* 

pendia. Lexica. Cap. II. Curiosa Instrumenta. Ma- 

chinae. Sect. II. Specialis. Lib. I. [Viathesis pura. 

Cap. I. Elementaris. Cap. II. Sublimior ( Hierunter 

Christ. Rudolphs Coss, die erste deutsche Algebta.) 

Lib. II- Mathesis applicata; (nacli allen ihren ein¬ 

zelnen Theilen. Eine besondere Abtheilung: Opera 

Astronomorum: Tych. Brahii, Nicol. Copernici, G. 

Galilei, Joh. Ilevelii, (welche letztere Collectio ab- 

solutissima ist, zu der auch nicht Eine Schrift fehlt, 

selbst nicht der allberühmte Brief ad ami- 

cnnt de Cometa a. 1677, von welchem la Laude, 

Bibi, astron. 0.236 berichtet: Elle manque dans 

toutes les Colhcdons, que j’ai vues des ouvrages 

d’Hevelius. Mon exemplaire etait le seul, que je 

connusse; mais M. S— m’ ecrit de Breslau qu’l en 

a un. Die einzige Selenotopogvaphie hat man im 

Inteil. Bl. d. Allg. Litt. Zeit. i788- Nr. I. für 25 

Thlr. ansgeboten, und ohne den erwähnten Biief 

die ganze übrige Sammlung vor einigen Jahren in 

den ehemaligen Gothaischen gelehrten Anzeigen] für 

225 Thlr. oder 45 Louisd’or in Golde.) — Repleii, 

(auch eine Reihe Bände, unter andern die Edit. 

prima von der Epitome Astron. Copernic.) , eine 

Sammlung Editt. der Sphaera Joh. de S. Bosco; 

Altragani Eiern, astro'nom. edit. Gulii; Ulttgh Beigh’s, 

eines mongolischen Fürsten, T«bulae fixarum; 23 

Bände der Connoiss. des tentps, 5 5 der Wiener 

(fast alle in Marmorh.) die Berliner von 1776 an, 

vollständig ; die Ailantes caelestes von Doppelmayr 

und Flamstced. Bloss astronomische Schriften sind 

300; von Fortification und FuiegsWissenschaft, ei¬ 

nem Lieblingsfache des Verstorbenen, an 500 Nu- 

mern, wodurch (bis zum Jalne 1780 ungefähr) 

Vollständigkeit fast erreicht ist. Die ganze mathe¬ 

matische und physikalische Biblio hdk, voll von ei¬ 

ner Menge von Seltenheiten , betlägt 3656 Numern, 

v\ obey aber ungerechnet ist, dass mein Vater oft ineh- 

u'e Bücher zu &iner Nunier recbnere, snb litt. «. 

ß. y et b. wenn er seit Verfertigung des Catalogs 

hinzukaufte, so dass das Ganze über 40°° Band« 

wenigstens beträgt. Hierzu kommen noch 2^19, 

eben so systematisch geordnete, Lisputa i nen, 

worunter eine grosse Anzahl von den berühmtesten 

Männern in beyden Wissenschaften, deren giössere 

V\eike (Euler i Mechanica , Analysis infinit., La 

I.arides Astronomie, Newtons Piincipit, Bernoul- 

liornm Optra, Eulers Dioptrick, von Riegel; Smith’s 

Optik, eine Menge französischen Analvsten u. s. w.), 

wie man schon veimuthen wird, in der Biblio¬ 

thek selbst anfgestelit sind. Ueber bannt dientzur Nach¬ 

richt, dass mein Vater namentlich die Bibliographie 

des Euklides. der Arithmetik, Fortification, Op¬ 

tik und Astronomie in seiner Einleitung zur ma¬ 

thematischen Bücherkenntniss fast ganz nach eignem 

Besitz der dahin gellöligen Schriften beschrieben 

hat. Diese Libliotbek wild also hiermit i m Gan¬ 

zen, öffentlich zum Verkauf ausgebo¬ 

ten. Mein Vater selbst hat seine physikalisch-ma¬ 

thematische Bibliothek zu 2000 Thlr in preussisch. 

Courant angeschlagen; doch bin ich erbötig, auch 

ein etwas niedrigeres annehmliches Gebot anzuneh- 

men. Briefe erbittet man sich postfrey. 

Breslau, den 6. Jun. 1809. 

J■ G. Scheib el. 

Prediger in Breslau, 

Bücher - Auction. 

Die auf den 5. September 1 go9 angesetzt ge¬ 

wesene und bisher verschobene VeiSteigerung der 

Bibliothek des verstorbenen Geh. Raths und Canz- 

leis Roch in Giessen, wird den ii, September 

dieses Jahres unfehlbar ihren Anfang nehmen. 

Giessen den 20. Junius iß09-j 

teiabtheilungen , gleich der physikal. Biblio¬ 

thek» WO sie zur Probe alle angegeben sind. 
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Sonnabends, de 

Ueler die combinatorisdlie IMctliode. 

(Fortsetzung des im 20. Stucke abgebrochenen 

Aufsatzes.) 

53. A uch die Formation aller Versetzungen, die 

sich aus einer Reihe Zeichen von Vorstellungen 

bilden lassen, kann zuweilen bey jwissenscbaftli- 

chen Untersuchungen, wo man nach einer absolut 

oder relativ (comparativ) vollständigen Erhenntniss 

strebt, mit Vortheil genraucht werden. Die An¬ 

wendung jenes Mittels ist in dergleichen Fällen • 

um so mehr zu empfehlen, da es schon bey einer 

Reihe von vier Vorstellungen schwer fällt, die 24 

Arten von Anordnung, in der sie gedacht werden 

können, sich mit der Gewissheit, keine zu über¬ 

gehen, vorzustellen, wenn man nicht anschauliche 

Zeichen und combinatorische Regeln zu Hülfe nimmt. 

Fvoch weit schwieriger aber, ja offenbar unmög¬ 

lich ist diess bey einer Reihe von mehr als vier 

Vorstellungen, da schon fünf Vorstellungen auf 

i2oerley Art Und sechs Vorstellungen auf 720er« 

ley Art geordnet, gedacht werden können. 

• 54. Sehr brauchbar ist unter andern diese 

Formation aller Versetzungen einer Zeichenreihe, 

wenn man Untersuchungen über eine Gattung von 

Gegenständen anstellt, die in Hinsicht der Zahl 

und Qualität ihrer Tbeile einander gleich, aber in 

Hinsicht der Quantität (der Grade der Extension oder 

Intension) dieser Theile vou einander verschieden 

sind. Will man einen solchen Gegenstand mit 

Zeichen , z. B. mit Buchstaben oder Zahlen darstel- 

leu, so kann man sich das quantitative Verhältnis« 

seiner Theile dadurch veranschaulichen, dass man 

dem Zeichen des Theils, der die grösste Quantität 

hat, die erste Stelle giebt und die Zeichen der 

UND KUNST 
ZEITUNG GEHÖREND. 

ii c k. 

n 24. J u n y 1809. 

übrigen Theile in der Ordnung folgen lässt, wie 

ihre Quantitäten abnehmen , so dass der kleinste 

die letzte Stelle bekömmt. Will man sich auf diese 

Weise eine ganze Gattung solcher Gegenstände in 

Zeichen dar6tellen, so ist der bequemste und si¬ 

cherste Weg, dass man die Zeichen der Theile, die 

alle Gegenstände der Gattung gemein haben, auf- 

schreibt und alle möglichen Versetzungen dieser 

Zeicuen nach den Regeln der Combinationslehre 

construirt, Man erhält dadurch eine Reihe von 

Zeiclioncomplexionen, unter welcher, da sie durch 

die Stellung ihrer Zeichen jedes gedenkbare quan¬ 

titative Veihältniss ausdrücken, keines der Objecte 

fehlen kann, mit deren Untersuchung man sich 
beschäftigen will. 

Nach dieser Methode verfuhr Bergmann, als er 

zu der obenerwähnten durch Combination der fünf 

einfachen Erden entstandenen Einiheilung aller bedenk¬ 

baren Erdarten, eine neue Eint heilfing derselben hin¬ 

zufügte. Durch die Versetzung der Zeichen jeder 

Classo der ersten Eiiuheilung erhielt er für jede 

eine Reihe vou Zeichencomplexionen, welche nicht 

nur die Zahl und Qualität, sondern auch die Pro¬ 

portion der Bestandtheile aller zu dieser Classe ge¬ 

hörigen Erdarten angaben. So zeigt bey ihm z. B. 

in der Classe der dreyfachen Erdarten P C M an, 

nicht nur, dass die mit diesen Buchstaben bezeich- 

nete Erdart aus P. Schwererde (terra Ponderosa), 

aus C. Kalkerde (terra Calcarea) und M. Magnesia 

zusammengesetzt ist, sondern auch, dass eie mehr 

Kalk als Magnesia und mehr Schwcre.de als Kalk 

enthält; so wie hingegen MCP eine Erdart be¬ 

zeichnet, in welcher die Magnesia präponderirt und 

ausser der Magnesia mehr Kalkerde als Schwererdo 
enthalten ist. 

Bergmann erhielt auf diese Weise eine Classifi¬ 

cation von 320 möglichen Erdarten, nach der man 

[251 

? 
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nicht nur jeder schon bekannten und zerlegten Erd¬ 

art ihre Stelle im System an Weisen, sondern auch 

jeder Künftig noch zu zerlegenden Erdart ihren 

Platz bestimmen sollte; falls nicht etwa durch neue 

Entdeckungen die Zahl der einfachen Erden ver¬ 

mehrt oder vermindert und also das ganze System 

verändert würde, was freylicli bald nachher ge¬ 

schehen ist *). 
35. Sehr brauchbar Konnten auch dergleichen 

alle gedenkbare Proportionen darstellende Classifica¬ 

tionen bey Untersuchungen werden, wo matt sich 

mit Erscheinungen in der Zeit beschäftiget, bey de¬ 

nen es von der Willkür des Menschen abhängt, 

ob er bald diesem , bald jenem Thei.Ie eine längere 

Dauer geben will. Dahin geboren vorzüglich man¬ 

che Untersuchungen über diejenigen schönen Kün¬ 

ste (Künste der Zeit und Künste der Zeit und des 

Piauins zugleich), die wie die Dicht- und Rede- 

kunst, die Musik und die Tanzkunst ihren Pro¬ 

dukten durch Abwechslung in der Proportion dev 

Theile derselben einen sehr mannichfaltigen Rhyth¬ 

mus geben können. Sollen die Riegeln, welche 

die Theorien dieser Künste für die artistische Be- 

handlung des Rhythmus aufstellen, wirklich alles, 

was sich unter Piegeln bringen lässt, umfassen und 

nicht durch einseitige und unvollständige Vorschrif¬ 

ten manche Wege, die das Genie einschlagen könnte, 

verbauen oder zu schiefen Beurtheilungen seiner 

Versuche verleiten, so ist unerlässlich, dass man 

sich eine Uebersiclit aller gedenkbaren, nicht nur 

schon versuchten, sondern auch noch wenig oder 

gar nicht gebrauchten Arten von Rhythmus zu ver¬ 

schaffen sucht. Dass hierbey aber die Zeichencom- 

bination uud insbesondere die Formation von Ver¬ 

setzungen nicht nur mit Vortheil gebraucht werden 

könnte, sondern auch, wenn es aui Erschöpfung 

dieser weitläufigen und verwickelten Materie abge¬ 

sehen wäre, gebraucht werden müsste, erhellet aus 

oben angeführten Gründen. Wirklich findet man 

auch in altern Kunsttheolien vorzüglich in Schritten 

über die Musik Spuren **), dass man die Lehre 

*) Als durch Vauquelin die Glyciuerde, durch 

Klaprotli die ZiTkonerde u. a, m. entdeckt win¬ 

den, so dass man jetzt neun einfache Erden 

zählt und nach diesen die Erd- und Steinaiton 

gewöhnlich in 9 Ordnungen eintheilt. 

**) Z, B. bey IVIerssnne in seiner Harmonie uni¬ 

verselle ; Livr. 5. p. 396 ff. und bey Kircher in 

seiner Mnsurgia universdis T. 2. p. 21 ff. 

Beyde handeln nicht nur von der musikalischen', 

sondern auch von der poetischen Metrik. Mer- 

senne hat auch vom Rhythmus des Tanzes ei¬ 

niges beygebracht im Livr, 2, p. 1 58 ff. 

vom Rhythmus mit Hülfe der Zeicliencombination 

zu bearbeiten versucht hat. 

36. Dass die Formation aller Versetzungen 

einer Zeichenreihe, auch bey wissenschaftlichen, 

nach Universalität strebenden Untersuchungen über 

Gegenstände im Raume, die eine mannichfaltige 

Disposition ihrer Theile zulassen, wohl zu brau¬ 

chen sey, bedarf keiner langen Erörterung. Es 

lässt sich ans dem, was oben über die combina- 

torisclie Darstellung mannichfaltiger Dispositionen 

von Gebäuden und Gärten angeführt worden ist, 

leicht folgern, welche Vortheile die Theorien dev 

Bau- und Gartenkunst daraus ziehen könnten und 

eben so leicht einsehen, wie manche andere Wis¬ 

senschaften, z. B. die F01 stvvissenschaft in der Leh¬ 

re von der Vertheilung der Schläge, die Land- 

wirthschaftkunde in der Lehre von der Eintheilung 

der Felder und Abwechslung der Fruchtarten u. a. 

m. nützlichen Gebrauch von jener combinatorischen 

Operation machen könnten, 

37. Gar.z vorzüglich aber ist dieselbe zu em¬ 

pfehlen, so oft man bey praktischen Untersuchun¬ 

gen allumfassende Regeln für eine Anzahl von Fäl¬ 

len sucht, wo von mehrem zugleich zu erreichen¬ 

den Zwecken bald dieser, bald jener als Haupt¬ 

zweck angesehen und bald dieser, ba ld j euer den andern, 

untergeordnet werden soll. Eine vollständige Ue- 

bcrsiclit dieser mannichfaltigen Subordinationen der 

Zwecke, die man sich durch die Folge der Zei¬ 

chen der Zweckbegrilfe so bequem darstellen kann, 

indem man dem Hauptzwecke die erste, dem min¬ 

der wichtigen die zweyte Stelle giebt u. s. w. lässt 

sich durch kein Mittel so leicht und sicher erlan¬ 

gen , als durch Bildung aller Versetzungen der Zei¬ 

chenreihe jener Begriffe. 

So muss z. B. in einer Theorie der Baukunst, 

wenn sie nicht bloss in der imaginären, sondern 

in der wirklichen Welt bauen lehren soll, notli- 

wendig eine Anweisung Vorkommen, wie sich ein 

Baumeister zu verhalten hat, wenn er die immer 

so verschieden modificirten Hauptforderungen seiner 

Bauherrn jedesmal aut die geschickteste Weise und 

so vollkommen , als tJiess seiner Kunst möglich ist, 

erfüllen will. Setzen wir nun, dass sich diese 

Hauptforderungen auf folgende viere reducii'en lassen: 

B. bequem D. dauerhaft 

W. wohlfeil und S. schön 

zu bauen, so wird tiie Versetzung der vier Buch¬ 

staben ß D W und S 24 Fälle darstellen, wo die 

Zwecke, welche die Bauherren den Baumeistern zu 

erreichen aufgeben können, jedesmal in einer an¬ 

dern Ordnung und auf verschiedene Weise einan¬ 

der subordinirt erscheinen. Diese Uebersiclit aber 



könnte ,dem Theoretiker zweyerley Nutzen ge¬ 

währen. Wollte er wirklich unter einige ITauptre- 

geln alles zusammen fassen, was sich dem Laumei- 

8ter über jene Aufgaben vorschreiben lässt, so wur¬ 

de dem Theoretiker seine combinatorische Tafel, 

da sie alle gedenkbaren Arten von Aufgaben 

umfasst, als Leitfaden dienen, um ihn auf alles, 

was er zu berücksichtigen hat, zuzufahren. Wollte 

er aber auch nicht alles erschöpfen, sondern, v\ia 

gewöhnlich geschieht, anstatt universeller Regeln 

nur guten R.atb für einige Hanptfälle geben, so 

würde das Durchgehen jener Talei wenigstens dazu 

nützen, dass er nicht, bloss die gemeinsten und adtäg- 

liclmen Fälle berücksichtigte, wie z. J-. YV B D 3, 

wo der Bauherr zufrieden ist, wenn das Gebäude 

nur nicht viel kostet und nicht unbequem ist, 

aber wenig darnach fragt, ob es seine Enkel noch 

brauchen können, und noch weniger, ob cs sicu 

durch seine Schönheit auszeichnet ouer I> D \ > S 

und dergleichen Fälle mehr, für die man, eben 

weil sie so häufig Vorkommen , gerade am wenig¬ 

sten in Büchern Hülfe sucht. Vielmehr winde je¬ 

ne Tafel den Theoretiker veranlassen, über solche 

Fälle etwas zu sagen, die seltner Vorkommen und 

bey denen man den Rath erfahrner Meister am nö- 

thigsten braucht, wie z. B. W S B D, wo ein ge¬ 
schmackvoller Bauherr angenommen wird, der keine 

wohlgefüllte Casse bat, und zufrieden ist, wenn 

das Gebäude, zu dom er nicht viel hergeben kann, 

nur elegant ist, würde auch der Schönheit, die 

Dauerhaftigkeit und so gar hin und wieder die Be¬ 

quemlichkeit aufgeopfert. 

53. Tn keiner Wissenschaft aber lässt sich 

von jenen Versetzungen einer Reihe von Zweck¬ 

begriffen so vielfältige* und nützlicher Gebrauch 

machen, als in der Moral, da es bey’m Aufsuchen 

der Regeln dieser Kunst aller Künste unaufhörlich 

vorkömmt, dass man, um allumfassende Regeln 

aufzufinden, jede gedenkbare Weise, eine Anzahl 

Zwecke einanderzu snbordiniren, in Betrachtung 

ziehen muss. Denn jedes wahrhaft ethische, nicht 

bloss eine Klugheitslehre aufstellende System hat 

doch, wie cs sich auch gestalten mag, am Ende 

zur Hauptabslcht , Regeln für die wechselseitige 

Unterordnung der uneigennützigen und eigennützigen 

Zwecke des Menschen, da sich jene nicht ohne diese 

und diese nicht ohne jene erreichen lassen, aufzustellen. 

Auch besteht die Vollkommenheit jedes ethischen 

Systems darinnen, dass es möglichst wenige Colli- 

eionställe, d. li. Zweifel über die Subordination der 

Zwecke unentschieden lässt, und dass es sich cem 

Ideal eines Systems, wo alle Collisionsfälle ent¬ 

schieden sind, wenigstens anneliert, gesetzt auch der 

Errichter des Systems hätte, wie freyltcli die mei¬ 

sten Moralisten zu glauben scheinen, die wirkliche 

Realisirung jenes Ideals für unmöglich gehalten, 

(Die Fortsetzung folgt.) 

C. A. Sonder. 

Druckfehler. 

Tn dem in Nr. 15. eingerückten Aufsatze über 

die combinatorische Methode ist S. 228 Zeile 9 zu 

lesen: Er darf die Grösse der Theile u, s. w. und 

S. 250 in der sechsten Zeile der zweyten Note 

nach: beschäftigt eiuzuschieben: wenn man nicht 

damit einigen Realunterricht verbindet. 

Beförderungen und Ehrenbezeigungen. 

Hr. Professor Dr. Iiopp zu Ilanau ist von der 

Societc medicaie d’emulation zu Paris zu ihrem 

correspondirenden Mitgliede ernannt worden. 

Die Socicte de Me'decine zu Lyon, hat Hm. 

Dr. Johann Carl Gehler, welcher sich seit 2 Jahren 

auf einer gelehrten Reise durch Deutschland, Holland, 

Frankreich und Italien befindet, zu ihrem corre- 

spondirenden Mitgliede erwählt, und ihm das un¬ 

term 16. Jan. 1309 darüber ausgefertigte Diplom 
nach R.om übersendet. 

Herr Prof. Heinrich in Regensbtmg, Verfasser 

der Schrift: JVloninnentum Keplero dedicatum Ra- 

tisbonae, wurde von Sr. Hoheit, dem Fürst-Primas, 

zum Beweise Höchst Dero Zufriedenheit, mit einem 

goldnen Fange beschenkt, welcher das meisterhaft 

aus Onyx geschnittene Porträt dieses hohen Mäcena- 

ten enthält. Auch 3chickte die Akademie der Wis¬ 

senschaften zu Erfurt dem Verfasser das den 7. Fe¬ 

bruar datirte Diplom als Ehrenmitglied zu. 

Von Sr. Hoheit dem Fürst - Primas empfing 

Hr. Di ■. liremsier hier, als Herausgeber und Ueber- 

setzer der vom Erasmus Roterodarrms gesammelten 

und coramentirten Sentenzen des Publius Syrus, Ari- 

stophanes, Gleanthes, Caccilius, Lsberius etc. ein« 

goldene, sechs Carolin schwere, Medaille mit Sr,Ho¬ 

heit Brustbilde, in nachherstehendem Briefe; 

Euer Woblgebohrnen 

danke ich für die mitgetheilte, sehr 

oft wohlgerathene Uebersetzung eier elieraahlen 

[25 *3 
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vom Erasmus gesammelten Denksprfichc. Das 

Büchlein entfaltet manche goldne Lehren, schätz¬ 

bar für Freunde der Tugend und Wahrheit. 

Ich bin mit aufrichtiger Erkenntlichkeit 

Ihr ergebener 

Carl, Fot Prms. 

Frankfurt, den 19. July 1809. 

Todesfälle. 

Wilhelm Gottjr.. Wishott, Kaufmann, von Dort¬ 

mund, Yerf. des Lebens, der l eiden und Schicksale 

des Kaufmanns W. G. Wiskott u. s. f. lr Tbeil. 

Mülheim am Rhein (i8°5) 13-, starb den 2. May 

1808 zu Bremen. 

Theodor Mellmann, Professor am Gymnasium 

in Dortmund, Yerf. der Schrift: Das Archigymna- 

sium in Dortmund. Eine geschichtliche Darstellung. 

Dortmund in der Exped. des Westph, Anz. 1S07. 

ß. 16 gr., starb den 29; März *309 daselbst an 

der jSFervenschwindsucht. 

Am 7. May starb zu Wien der als Componist, 

Theoretiker und Lehrer gleich geschätzte Joli. Georg 

Albrechtsberger, Kapellmeister und Organist der Huf* 

capeiie. 

Am 15. May starb zu Königsberg in Preussen 

an dor Auszehrung Hermann Ludwig Richter, geh. 

daselbst am ii.October 1775. Er lebte mehrere 

Jahre als Privatgelehrter, und- erwarb sich sehr an¬ 

sehnliche Kenntnisse, besonders im Gebiete der Li- 

terärgeschichte. Seit iS°6 war er Besitzer der vor¬ 

züglichsten Leihbibliothek, durch deren sorgfältige 

Vervollkommnung er sich ein nicht geringes Ver¬ 

dienst um das gelehrte Publicum dieser Stadt er¬ 

warb. Er war ein thätiger Mitarbeiter an den 

meisten periodischen Schriften, auch diesem Int. El. 

und allen, die ihn kannten, durch seine Denkungsart 

und seine Handlungsweise aclitungswerth. 

Am 18- May .starb zu Erfurt Johann Christian 

Kittel, Organist an der dortigen Ratüs- und Predi- 

gerkirche 85 Jahr ah, ein giündlicher Orgelspieler 

und gelehrter Harmonist, als Schriftsteller durch 

seine Anweisung zum zweckmässigen Gebrauch der 

Orgel bey Gottesverehrungen, 5 Bände g. u, s. w. 
bekannt. 

362 

C. \\. P.ock vor dem 9. Sr. des Journal von und 

lüi Deutschland 17,59 und vonLaiirens, vor dt m 75. 

Bd. der N. A. deutsch. Bibi. 1805 ist auch igo2 

sein Porträt von A. Brückner in Leipzig in 4-Foimat 

gestochen woirien, vergi. übrigens Strieder. IX. und 
Meusel in G. T. V. X. XI. 

Am 51. May starb in seinem Hause zu Gnm- 

pendorf der betiihmte Ton-künstler Joseph Haydn; 

iu 79- Jahr-e des Alt., geb. 1750 zu Bolnau, einem 

Dorie an der österieichischen Grenze gegen Ungarn. 

Am 5, Jun. starb zu Leipz. Mag. Christn. Fdr. 

Rüdiger, geh. daselbst 1760 den 4- Aug,, seit 1^56 

P til. '-lag. 1790. habilitirte er sich durch seine 

Abhandt. Aaaljsis trigonometiica etc. (s. Meusel) 

i7yJ- waid er Observator auf der Sternwarte da- 

seiust und 1792- Pbilos, Prof. Extr., welche Sielle 

ei den 5. März d. J. antrat. Vgl. Ecks Leipz. gel. 
Tageb, und Meusel. 

Den 5. Jun. verstarb zu Halle, Nicol. Theune, 

Di. der A. G. und Mitarbeiter bey der Viedicamenteu- 
Anstalt des Waisenhauses; go Jahr alt. 

Am 8- Jun. starb Johann Jacob Zschacke, der 

A. G. Baccalanreus zu Leipzig, wo er auch am ... 

1737 geboren war. DurcL sein entomologisches 

Studium war er dem Auslande bekannter als seiner 

Vaterstadt, Vergi. übrigens Meusels G. T, VIJI4 715. 

Am 15. Junius starb in Coburg, Hr. Johann 

Heim ich Slevogt, Professor iuris et historiarum (seit 

177-4 J emeritus (seit 1803) am Gymnasium Casi- 

mirianum im 7,9. Lebensjahre. Er ist Verf. von 

sehr vielen Gelegenheitsgedichten und eines Aditial- 

piogrammes: De jurisprudeniiae romanae fortuna in 

Italia Ostrogothis, in Gallia et Hispania Visigothis 
regnantibus non adeo iniepia, 1774, 

Carl Ellert Georg Hammerschmidt, Evang. ref. 

Prediger zu Schwelm, in der Grafschaft Mark, oder 

dem jetzigen Grossherzogthum Berg, und Piäscs des 

reformirten Märkischen Synods, staib den 15, JUn. 

1809 zu Schwelm an der Schwindsucht, im 41. 

Lebensjahre und im 14. seiner An sführung; Die 

von ihm lgoi herausgegebt-ne Predigt; Aufmun¬ 

terung zur patriotischen Freude über die festdauernde 

uuhre JFohlfahrt des preuSsiscfien Staats und seiner 

Bewohner. Ueber Ps. 122, 7. bey der Jubelfeyer 

cles 100 Jahre gestandenen preuss. Königreichs. $• 

Bogen, isi in den neuen theologischen Annalen 

i8di S. 313. 5*9 beurtheilt worden. 

Den 29* May 13^9 starb zu Cassel Johann v, 

Müller zu Sylvelden. Ausser seinem Bildnis» von 
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V 

Literan'schc Nachrichten. 

Zu Bremen ist das Museum, welches eine reiche 

Bibliothek, ivtodelihammer und Natur aliencabinett 

besitzt im voiigen Jahre in ein geräumigeres Lo¬ 

cale verlegt und da am 24. Oct. durch 'eine Vorle¬ 

sung des Dr. und Prof. Heinecken über die Fort¬ 

schritte der Chemie und Physik in den letzten 5° 

Jahren ei öffnet worden. Ausserdem befindet sich 

dort noch ein anderer literarischer Verein, die 

Union, in deren Lesezimmer man die vorzüglichsten 

in- uud ausländischen Zeitschriften, Journale, Rei- 

sebeschreibungen u. s, i. findet, und eine ansehnliche 

Bibliothek des Buchhändlers Heise. 

Ueber die Schicksale der Pestalozziscben Lehr¬ 

methode und des Instituts in Madiid sind in den 

Miscellen tiiv die n. Weitk. Sr. £3, genaue Nachrich¬ 

ten gegeben worden. Hi. Lubeli, Feidprediger in 

Spanischen Dieusten, nachher Caplan zu Sarmen- 

gtoif trug eigentlich den ersten Keim der Pestalozz. 

Erziehungsmethode von Burgdorf nach Madrid, wo 

er zwey Jahre früher, als Voitel, eine Privat - Ele¬ 

mentarschule errichtete. l)ie kantabrische Geseli- 

sebaft, deren Chef der Herzog von Frias war, wies 

ihm das Seminariuni von San Ander zu seinem 

Wirkungskreis an. Don Francesco Amoros, von 

Den .( uan Andujar aulgemuntevt, machte den Frie- 

denstüTst aufmerksam auf die von Voitel zu Tarra- 

gona enichteto Regimentsschule. Voitel wurde nach 

Madrid berufen und dort - das Institut gegründet, 

das der Fliedensfürst igoö unter seine Protection 

nahm und zu einem militärischen Institut machte, 

igo7 wurde Amoros zum ersten Director aller Pe- 

stalogischen Schulen und zum Piinzenerzieher er¬ 

nannt. Voitel zog sich zurück. Am Neujahrsrag 

io°8 wurde eine öifentliche Prüfung der 100 Kin¬ 

der gehalten, die viel Aufsehen machte. Und 13 

Tage nachher erfolgte das königl. Aufhebungsdecret, 

weil die Unfehlbarkeit der Pestalozz. Methode noch 

nicht erwiesen und diese Methode nicht überall ein¬ 

geführt sey. Der Friedensfiirst wollte in seinem 

Pallast 12 verwaisete Officierskir der nach dieser 

Methode unterrichten lassen; aber es erfolgte die Re¬ 

volution. 

Neue französische Literatur. 

Considerations sur l’etat de la peintnre en Italie 

dans les quatre siecles qui ont precede celui de 

Raphael, par M. Artaud. Par. 1809. 

Hr‘. Artaud, Mitglied der Akademie zu Cortona, 

besitzt selbst ein Cabinet von Gemälden der altem 

italienischen Künstler vor Raphael, und welches 

im gegenwärtigen Werke erläutert wird. Das 

älteste Gemälde ist von Andr. Rico , der 1105 

auf der Insel Gandia lebte; aus dem i2ten Jahr¬ 

hundert einige von Barnabas, von zwey Bitza- 

rnano in ioscana; aus dem lgten Jahrhunderte 

von Cimabue, von Guido aus Siena ^besonders 

mehrere Cassoni, oder b'e mahlte Kästchen) aus 

dem 14. von Giotto, aus dem 15. von Massaccio, 

Vcello, Fra Sippi, Andre del Castagno und Pe- 

rugino. 

Hr. Soulavie hat Pieces inedites sur les Regnes de 

Eouis XIV. Louis XV. et Louis XVL herausge¬ 

geben, 

Von Hin. Chtvier ist eine Histoire de» premiers 

tems de la Grece, depuis Inachus jusqu' a la chiite 

des i’isisti atides, herausgekommen. 

Fantin des Odoards, der sich als Fortsetzer der Ge¬ 

schichte von Velly, Villaret und Garnier aukün- 

digt, hat zwey neue Bände über die Geschichte 

Frankreichs lierausgegeben. 

Buchhändler - Anzeigen. 

In den gegenwärtigen Zeiten, wo der Kauf¬ 

mann, der Fabrikant und selbst jeder Geschäftsmann, 

eine gewisse Fertigkeit im Rechnen durchaus nicht 

entbehren kann, empfehlen wir folgendes in un¬ 

geiin Verlage erschienene und in allen Buchhand¬ 

lungen zu bekommende Rechenbuch: 

J. Ph Schellenbergs kaufmännische Arithmetik, oder . 

allgemeines Rechenbuch für Bancjuiers, Kaufleute, 

Manufakturistcn, Fabrikanten und deren Zöglinge. 

ir und 2r Cursus. gr. g. Ladenpreis 3 Tlilr. 

Der Verfasser, der in mehrern berühmten Han¬ 

delsplätzen, als Leipzig, Fiankf. am M., Hamburg, 

Kopenhagen u. s. w. gewesen ist, hat sich durch 

dieses dem merkantilischen Publicum gew'idnUte 

Weik den Dank aller senior Zeitgenossen veidrent. 

Die sämrotlichen Zweige der kaufmännischen Re¬ 

chenkunst sind darin so gründlich und deutlich vor¬ 

getragen , dass gewiss ein jeder im Stande seyn 

wird, in kurzer Zeit der fertigste Rechner zu 

weiden. ' Die niedere und höhere Praktik enthält 

besonders so schöne \ 01theile, wodurch nian öf¬ 

ters die voigelegten Aufgaben gleich aus dem Kopie 
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berechnen Kann, und die, vermöge ihrer beygefug- 

ten Erklärung, auf alle Handelsplätze anwendbar sind, 

Rudolstadt im Juni i8°9- 

F. 21. priv. Hof-, Buch- und 

Kunsthandlung, 

Der zweyte Band der 

Systematischen Darstellung des im Königreiche FVeSt- 

phalen geltenden Napoleonisclien Privatrechts vom 

Dr. Karl Franz Ferdinand Bücher, ordentlichen 

Professor der Rechte und Beisitzer des Spruch¬ 

collegiums auf der Friedrichs - Universität zu 

Halle 

hat so eben die Presse verlassen, und hiermit ist denn 

die ganze Darstellung, welche in zwey Blinden in 

gr. 8. für den sehr massigen Preis von 2 Thlr. 

8 gr. verkauft wird, vollendet. DeT Beyfall und der 

gute Absatz, welchen der erste Band bereits gefun¬ 

den , lässt dasselbe mit Grund für den zweyten 

hoffen. „Das Gebiet des neuen Civilrechts ist in 

diesem Weihe, wie ein bewährter französischer Ju¬ 

rist, der selbst bey dev Abfassung des neuen Ge¬ 

setzbuchs thäUg mit wirkte, daiükcr urtheil., mit 

vieler Präzision, Klarheit und Ordnung abgefasst, 

das römische Recht mit grosser Sorgfalt in den 

Koten verglichen, und die hauptsächlichsten Schlif¬ 

fen der französischen Literatur benutzt,— Der 

Hr. Verf. hat es übrigens nicht bloss zu einem 

Lehrbuch für Universitäten bestimmt, sondern es 

wird durch Vollständigkeit, Klarheit und höchst 

bequeme Anordnung der Materien, auch jedem 

praktischen Juristen in Civiltribunälen , Fiiedens- 

gevicliten, so wie allen, die sich zu diesem Ge¬ 

schäft vorbereiten wollen, ein höchst brauchbares 

Hand - und Hülfsbuch seyn. 

Buchhandl. des Waisenhauses 

in Halle, 

Neue Veilagsbücher von Mohr und Zimmer in 

Heidelberg. Jubilate-Messe ißog. 

Bibel. Die Schriften des Alten Testaments. Neu 

übersetzt von J. C. W. Augusti und W. M, L. 

de Wette. ir Band. Die fünf Bücher Moses und 

Josua. Mit i Kupfer nach Raphael von Lips. 

gr. ß. Weiss Druckpapier x Thlr. lg gr. oder 5 

Fl. 9 kr. ordin. Druckpap. 1 Thlr. 8 gr. oder 

z Fl. 24 kr. 

Creuzer, Fr. Dlcnysus, sive coromedtationes acade- 

micao de rerum bacchicarnm orphicaiumqtie ori- 

ginibus et causis. Vol. I, Fase. 2. Cum figuris 

aeneis. 4 maj. 1 Thlr. 20 gr. oder 2 Fl. 45 kr. 

Ewald, J. D. , Rede bey Vereinigung des reforrnir- 

ten und katholischen Gymnasiums in Heidelberg, 

gehalten am 21. Novemb. i8°S* 8« 4 gr« oder 

ig kr. 

Gnielin, C. C. , Flora Badens« Alsatica. Vol. III. 

c. tab. aen. 8 maj. (in Commission) 3 Thlr. S gr. 

oder 5P1. 

Goldfaden, der, eine schöne alte Geschichte. Wie¬ 

der hei ausgegeben von C. Brentano. Mit 25 

Vignetten. 8« geheftet 2 Thlr. 2 gr. oder 3Fl. 

^ 45 kr. 

Gräter, F. D., Lyrische Gedichte nebst einigen ver¬ 

mischten. Mit dem Bildnisse des Verfassers, ge¬ 

stochen von Lips. 8. Velinpap. 5 Thlr. 3 gr» oder 

5 Fl. Postpap. 2 Thlr. oder 5 Fl. Schreibpapier 

1 Thlr. 3 gr. oder 2 Fl. Druckpap. 1 Thlr. oder 

1 11. 50 kr. Auch unter dem Titel: 

— — gesammelte poetische und prosaische Schrif¬ 

ten. irTheil. Ebenso. 

Jahrbücher, Heidelberger, der Literatur. 2r Jahr¬ 

gang. gr. g. geheftet 52 Hefte 8 Thlr. 12 gr. 

oder 15 Fl. 18 kr. 

Kaibcl, G. D. , Fest- und Casual-Predigten. Aus 

dessen hintcvlassenen Manuscripten gewählt und 

nach seinem Tode herausgegeben. 21'Band. gr. 3. 

1 Thlr. 4 gr. oder 1 fl. 45 kr. 

Medicus, L. W., Entwurf eines Systems der J^and- 

wirthschaft gr. 8« 1 Thlr. 10 gr. cd. 2 11. 30 kr. 

Mittermayer, Jos., Disseitatio inauguralis de nulli- 

tatibus in causis criminalibus. Observat. spec. I. 

4 maj. 10 gr. oder 40 kr. 

Mureti, öl. A., Scripta selecta. Curavit C. Ph. Kay- 

ser. Accedit Fr. Cveuzeri cpistola ad editorem. ß 

ruaj. Velinpap. 4 Thlr. oder 7 fl. 12 kr. Schreib- 

pap. 2 Thlr. 8 gr. oder 4 fl. 12 kr. Druckpap. 

1 Thlr. 12 gr. od. s fl. t\<i kr. 

JN'Iusä06, Ilero und Leandros. Uebers. von A. L. 

Danquard. 12. (in Commission) 5 gr« od. 20 kr. 

Nonni Dionysiacoium libri sex. Adjecit G. H. ölo- 

ser. Piaefatus est Tr. Creuzer. 8 maj. Postp. 2 Thlr. 

8 gr, od. 4 fl. 12 kr. Druckp. 1 Thlr. 12 gr. od. 

2 fl. 24 kr. 
Richter, Jean Paul Fr., Doctor Katzenbergers Bade¬ 

reise; nebst einer Auswahl verbesserter Werkelten. 

2 Bände, ß. geh. Velinp. 5 Thlr. oder 9 fl. Diuck- 

pap. 3 Thlr. oder 5 fl. 2 4 kr. 

Schilling, C. F., von Canst.idt, Handbuch fürDen- 

ker. 2r Theil. 1 te und 2te Abtheilung, gr. 8« Cin 

Com in.) 5 Thlr. oder 7 fl. 30 kr. 

Schlosser, F.L., Leben des Theodor de Beza u. des Peter 

Martyr Vemüii. Ein BeytragzurGesch. der Zeiten der 
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Kirchen-Reformation. Mit einem Anhang bisher 

ungedruckter Briefe Calvins und beza s und andrer 

Urkunden ihrer Zeit. gr. ß. 2 Thlr. 12 gi. oder 

5 45 kr. ....... 
Seyfried, C., Dissertatio inauguralis lundica de 

iure testamentorum secundum Codicem Napoleo- 

nis. 4 maj. 9 gT* °der 36 kr. 

Studien. Ilerausgegcben von C. Daub und Fr. 

Creuzer. 4n Bdes is St. gr. ß. geh- 20 61, Ct^er 

1 fl. 15 kr. 

Versuch in Fragen bey der Confirmations - Handlung, 

ß. 2 gr. od. ß kr. 

Wallcnberg , A. M., de rhytlimi in morbis epipha- 

nia. ßmaj. (in Commiss.) geh. 1 Tlilr. ß gr. od. 

2 fl. 
Zachariä, K. S., Zusätze und Veränderungen, wel¬ 

che der Code Napoleon als Badisches Landrecht 

erhalten hat. Ein Nachtrag zu seinem Handbuch 

des franz. Rechts, gr. ß. 6 gr. od, 24 kr. 

Lettres suv Paris, 01t Correspondance de M.***» 

dans les aunees 1 ßoG et ißo7. 12. geh. i Tlilr. 

16 gr. od. 2 fl. 15 kr. 
Manieres allemandes de parier frnnoais, par Mr. 

Sar. 8* (in Comm.) 16 gr. od. 1 fl. 12 kr. 

Recherches sur le Systeme nerveux en general et sur 

celui du cerveau en particulier; par I. J. Gail et 

G. Spurzheim. gr, 4» ä Paris (in Comm.) 4 Tlilr, 

oder 7 fl. 12 kr. 

Die Scheidung des Lichts von der Finsterniss. 

Nach-Raphael gestochen von H, Lips. 4. 12 gr. 

oder 54 kr, 

Bildnis» des Dichters F. D. Gräter. Gemahlt von 

Gross, gest, von H. Lips. 4- 8 gr* od, 36 kr. 

Ansichten von der Stadt und dem Scluosse zu Hei¬ 

delberg von Schlicht, 4 Blätter, gr, Fol. 3 Tlilr. 

ß gr. oder 6 fl. 

Die Herausgeber der, unter dem Namen Zwey- 

"brücker Sammlung bekannten, latein. und griscli. Ausg. 

classiscb. Autoren haben die Ehre anzuzeigen, dass sie, 

vermöge einer mit Herren Treuttel und J'Vi'irtz Buch¬ 

händlern in Stiassburg und Paiis getroffenen Ue- 

bereinkunft, von heutigem Tage an den Verkauf ih¬ 

rer Ausgaben dieser Handlung übertragen haben. Sie 

ersuchen demnach das gelehrte Publicum und die 

Herren Buchhändler sich für alles, was das Merkan- 

tiiische dieser Sammlung betrifft, in Zukunft einzig 

lind allein an obiges Ilandlungshaus zu wenden, 

Strassburg, den x, Juiy 1809, 

Fixier und Embser. 

Diese Sammlung classischer Autoren, welche 

ehemals in Zweybrücken gedruckt worden ist, seit 

mehrern Jalnen aber in Strassburg fortgesetzt wird, 

hat bereits schon 175 Bände und ist die vollstän¬ 

digste unter allen bis jetzt erschienenen Sammlun¬ 

gen dieser Art; sie zeichnet sich durch ein$n correc- 

ten Text, reinen Druck, gutes Papier und haupt¬ 

sächlich durch äusserst billige Preise aus, Vorzüge, 

welche dieselbo für jede Classe von Liebhabern» 

besonders zu öffentlichen Vorlesungen und jzum Ge¬ 

brauche in Erziehungsanstalten geeignet haben und 

ferner empfehlen werden. 

Ein vollständiges Verzeichniss dieser reichhal¬ 

tigen Sammlung, wovon auch jeder Classiker ein¬ 

zeln verkauft wird, ist bey uns zu haben und 

wird auch ehestens in allen soliden Buchhandlun¬ 

gen Deutschlands und der Schweiz auf Verlangen 

gratis ausgeliefert werden. 

Treuttel und J/Vürtz. 

~ - 

In der Beygangschen Buchhandlung in Leipzig 

sind folgende Schriften zu haben: 

Spinalba, oder Offenbarungen aus dem Rosenkreuz¬ 

orden. Aus dem Französischen \ des Regnault- 

Warrin, bearbeitet und abgekürzt von Fiidr. 

von Oertel. 2 Theile. 8< So4- 2 Thlr 12 gr. 

Heinecken, K. II. v., Nachricht und Beschreibung 

einer vollständigen Sammlung von Obstsorten u. 

s. w. Erster Band. Kernobstsorten.. ßo4. 1 Thlr. 

A er. Dieses Buches 2r Band. Steinobstsorten. 

8 805. f , , , 
Meisr.er, S. G., Verfasserder neu erfundenen deutsche 

Buclihalterey, der deutsche Kaufmann. ir Bd., hu. 

2s Quartal, Neue Ausgabe in ß- 20 §r- Ebeu‘ 

dasselbe 2r Band, oder 3s und 4® Quartal. 8- 

804. 20 gr. 
_ _ Lesebuch für angehende Kauflcute. Eine 

Sammlung lehrreicher und interessanter Aufsätze 

aus dem Handlungsgebiet, ir Band. Neue Aus¬ 

gabe. ß. 12 gr. Ebendasselbe, 2r und 3r Band, 

ß. 804. 20 gr. 
Correlia, oder die Geheimnisse des Grabes. Nach 

dem Englischen frey bearbeitet von dem \eif. 

der Alme, der Amaignnde, dc3 Herrmanns von 

Unna, Walter von Montbarry etc, 2 Ihle. 8. 

803. 5 Thlr. 15 gr- 
Graf Latimorey, oder der Märtyrer des Glaubens 

an die Gestirne, aus dem Engl, übeis, von Oeitel. 

2 Title, ß. 803. 2 Thlr. ja gr. 
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Paul, oder der verlassne Meyerhof, von Ducray- 

Duminil; aus dem Französischen frey ü’ ersetzt, 

von Fr. von Oertel. 2 Thle. 3- 8°3- 5 Thlr. 

Alma, oder egyptische Mährchen. 5 Bände. Mit 

Kupfern. 3. 793 — 797- z Thlr. 12 gr. 

Wer den Herrmann von Unna, den Walter 

von Montharry, eie Geschichte der Thekla von 

Thum etc. gelesen hat, der weiss auch gewiss, 

dass der Verfasser dieser Werke zu den besten 

PtOifiandiclitern unsrer Ration gezählt zu werden 

verdient, und dass es schwer hält, ein Buch 

von ihm uudurcbgelesen wieder aus der Hand 

zu legen. Auch diese ägyptischen Mährchen sind 

aus seiner Feder geflossen, und haben durch diese 

Anzeige schon die beste. Empfehlung für sich. 

Sie sind untern nachstehenden Titeln besonders 

zu haben; 

König Rempliis, oder das Labyrinth. S. 79o- 

12 gr. 
Todtengericht, das, oder Geschichte der Pyramiden 

von Dsyse und Suchis, ooer der Jsisschleyer. 3. 

• 795* J4 Sr- 
Sam und Siuph, oder die Bache, ß. 797- *2 gr- 

Geschichte, die, von Pytliicus und der Prinzessin 

Save. ß. 797. 9 gr- 
Cölina , oder das Kind des Geheimnisses, ein Sci- 

tenstück zu Victor. Nach dem Französischen 

des Ducray - Dününil , von Fr. von Oertel. 5 

Thle. ß. Mit Kupfern, ßoo. 5 Thlr. 16 gr. 

Fathom, Graf Ferdinand, vom Verfasser des Pere- 

grine; aus dem Engl, übersetzt von Fr. von Oer¬ 

tel. 2 Thle. Mit Kupf. 8* 799- 3 Thlr. 

Fischer, M. G. E. (D. Paul Gerhard ) vollständiges 

Handbuch einer technologischen und ökonomi¬ 

schen Naturgeschichte für deutsche Bürger, Land- 

wirthe und ihre Kinder. ir Theil, der Thierbe¬ 

schreibung. ir bis 4r und letzter Band. gr. ß. 

797 bis 799- Mit schwarzen Kupfern. 4 Thlr. 

10 gr. ohne Kpf. 2 Thlr. iß gr. 

Fischers etc. kurzgefasotes Handbuch einer technolo¬ 

gischen und ökonomischen Naturgeschichte, zum 

Schulgebrauch für die Jugend. Ein Auszug aus 

dem vollständigen Handbuche der Thierheschrei- 

bung. gr. 8. 800. Mit illum. Kpfrn. x Thlr. 4 

gr. Mit sekw. Kupfern, so gr. 

_ — vertraute Briefe an die Jugend des weibli¬ 

ehen Geschlechts, zur lehrreichen Unterhaltung. 

Mit Kpfrn. 8. 799- 21 gr. 

Grab, das, ein der Miss Anna FiadcüfF zugeschrie- 

ber R.oman, Nach dem Franz, von Fr. v. Oertel. 

8. 800. 1 Thlr. x 2 gr. 

Joseph Mendez Pinto. Eine jüdische Geschichte. 

Von dem Yerf. der Alme, des Herrmann von 
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Unna, des Wafter von Montbarry etc. g, 802. 
1 Thlr. j 2 gr. 

Jubelsenior,, der, ein Appendixe von Jean Paul. ß. 

797- 1 Thlr. 6 gr. 

Lee, Henriette und Sophie, Erzählungen aus Can- 

terbury; aus deru Engl, übersetzt von Fr. von 

Oertel. 2 Thle. ß. 793 u. 799. 2 Thlr. 22 gr. 

Der zweyte Theil ist auch unter folgendem Titel 
besonders zu. haben : 

Die beiden Emilien, von Sophie Lee, ß. 7Q9. 1 
Thlr. 16 gr. 

Lee, der beiden Miss, letzter Wettkampf, zur Be¬ 

endigung der Erzählungen aus Ganter bury, ß. ßoi. 
1 Thlr. i6gr. 

Mönch, der, aus dem Engl, von Fr. v. Oertel. 5 Thle. 

Mit Kupf. ß. 797. 2 Thlr. 12 gr. 

Ormond, oder der geheime Zeuge. Aus dem Engl, 

des Godwin frey übersetzt von Fr. v. Oertel. ß. 
ßos. 2 Thlr. 

Pauline von Ferrieres, oder das geraubte Mädchen. 

Aus dem Franzos, frey übersetzt von Fr. v. Oertel. 
ß. ßo2. 1 Thlr. 

Smith, Charlotte, Papiere eines einsamen "Wande¬ 

rers , oder Erzählungen mannichfachen Inhalts. 

Aus dem Englischen frey übersetzt von Fr. von 

Oertel. 5 Theile. ß. ßo2. 3 Thlr. Enthaltend: 

ir Theil. Eduardens Geschichte. 

2r Theil. Henriettens Geschichte. 

5r Theil. Corisandens Geschichte. 

Victor, der Sohn des Waldes. Nach dem Franzos, 

des Herrn Ducray-Düminil, von Fr. von Oertel. 

2 Theile. Mit Kpf. ß. 793. 2 Thlr. 1 2 gr. 

Creuzeri, Fr., Dionysos, sive commentationes aca- 

demicae de rerum bacchicarum orpliicarumque 

originibus et causis. Vol. I. Fase. 2. Cum figu- 

ris aeneis. Heidelberg, Mohr et Zimmer. 4 map. 
1 Thlr. 20 gr. 

Auch diese Fortsetzung ist mit reicher Gelehr¬ 

samkeit ausgestattet, und enthält nicht nur die mit 

Sorgfalt ur.d Unheil gesammelten Data ' zur Auf- 

klärungdes ältesten Götterdienstes , sondern auch, 

was mit Untersuchungen dieser Art so genau zu- 

sammenhängt, einen Schatz treftlickpr Bemerkun¬ 

gen, über andere archäologische Gegenstände, phi¬ 

lologische und historische Erörterungen , und 

überhaupt die ganze vorläufige Untersuchung über 

den Ursprung der alten religiösen Gebräuche und 
symbolischen Deutung.} 
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